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I.  ®ag  Qöeltrcitfel 
1. 

—  n)c{ft  auf  einen  sugemeffenen  unb  bat)er  n{d)t  un» 
begrenzten  9laum  !aum  t)in.  —  lln^  erfd)e{nt  natür- 
ttd)  ein  unermeffener  9laum  einer,  für  t>en  \xn§  jeber 
9!Jla§ftab,  n)eit  jeber  Stn^alt^punlt  ju  fotci)em  fet)tt 
—  unerme^Iid) ! 

über  ben  Sternen  atfo,  mögen  tvit  fagen,  beginnt 

bie  Hnerme§Iid)!eit  ober  —  n)ieber  —  93iepare^  —  ? 
(E^  fd)n)inbett  einem! 
QBir  finb  in  einen  entfe^tid^  großen  ̂ avt  famt 

©onnen  unb  Sternen  eingefd)Ioffen.  — 

2)a5u  ba^  5^äfergen)immel  auf  ber  £rbe  — 
(E^  ift,  um  n)af)nfinnig  ju  n)erben! 

2. 

S)a^m9ftifd)e©efüt)t. 
2)a  au^en  in  ber  SternentDett  ein  (Zv^övU^  3U 

feigen,  nxxbdannte  QBelten,  bann  betannt  S)ie  Seele 

f d)n)ärmenb  burd)  ba^  2tll  — 
2t.  QBenn  aber  nun  immer  ba^fetbe?  2)ie  gleict)en 

2tn-  unb  Stu^btide  auf  alle  Qonnen,  Planeten  \xni> 
Trabanten   ? 

23.  2)ie  (En)igfeit!  S)a  Ief)nt  fid)  bie  Seele  matt 

äu  i^ren  S^ü^en.  £a^  micf)  t)erget)en! 



3. 

9Zie  [tanbcn  in  einem  ̂ eiligen  23ud)c  fo  bic 
9Zici)tigfdt  bcr  QBclt  heicxd:)ncntc  QBorte,  tDtc  fic 

2)rapcr  in  feiner  „©efct)id)te  ber  S^on* 

ftifte  atpifcben  ̂ ietigion  unb  QSiffenfd)aft"  au^- 
fpnd)t;  ba^  23ilb,  ba^  er  gebraud)t,  um  bie  unmittel- 

bare (£inn)irfung  ©otteö  auf  bie  QSett  nxxt>  ade  irbi- 
fd)en  5)inge  ate  untDürbig  au^3ufd)Ue§en,  ift  er- 
t)aben,  unb  ba  er  fid)  babei  bo(^  be^  öinmeife^  auf 

©Ott  bebient,  fo  ift  'von  feinem  ber  frömmften  Set)er 
nod)  ein  fotd)er  9}Za§ftab  für  bie  ©rö^e  ©otte^  auf- 
gefteüt  morben  unb  für  feine  Hnnat)barfeit!  (£r  fagt: 
Oft  t}abc  er  beobad^tet,  toie  am  ̂ eiteren  öimmet  bie 
23itbung  einer  QBoHe  erfolgt,  tvU  fie  biefen  mäklig 
t)erbunfett,  t)on  bem  ̂ inbe  fortgetrieben  tvivb  unb 
fid)  fo  mät)Iig,  n>ie  fie  entftanb,  n)ieber  auflöft.  ̂ üx 
ein  fotd)e^  Q3orfommniä  miffen  xviv  nun  bie  (Er- 
ftärung.  S)ie  fteinen  23tää(^en,  burd)  Q3erbid)tung  be^ 

QBafferbampfeä  in  ber  2ttmofpt)äre  burd)  Sempe- 
raturabnat)me  entftanben,  bitben  bie  Q3ßoIfe.  5ür 
Öelligfeit  unb  S)unfett)eit  t)aben  mir  optifd)e  ©rünbe 
bereit,  med)anifd)e  erflären,  tvavnm  fie  üor  bem 

QBinbe  {)erget)t,  d)emifd)e,  n)ie  it)r  Q3erfd)n)inben  ein- 
tritt, g^  faßt  un^  niematä  ein,  be^  StUmäd^tigen 

(Einmirlung  bei  (£ntftet)en  unb  ©eftattung  biefer  t)or- 

überget)enben  g^ormation  an5unet)men.  2tlle  ginjel- 
tjeiten  ber  (Erfd)einung  leiten  mir  au^  pt)t)fifalifd)en 
©efe^en  ab  xxrxb  ®t)rfurd)t  tievhUUt  un^  tt)ol)l  et)er, 
ben  Ringer  ©otte^  babei  mittoirfen  ju  laffen. 

9Zun  ift  ba^  Hniüerfum  anä)  nur  eine  fold)e 
QSolfe,   eine   an^  Sonnen   unb  QSelten   beftef)enbc 



QBotfe.  Q2ßic  ergaben  c^  nni  and)  tjorlommcn  maQ, 
ber  uncnblid)eu  unb  ctvxQen  Sntclltgcns  ift  c^  boi) 
nur  ein  flüd)t{9er  9Zcbcl.  ®xbt  c^  t)iclc  QBcttcn  im 
unenbtid)cn  9laum,  fo  n)erben  aud)  inncrt)alb  bcc 
uncnbtid)cn  Seit  bie  QBettcn  aufcinanbcr  folgen. 
5öie  am  Simmet  eine  Q3ßolfe  bie  anbere  erfe^t,  fo 

ift  biefe^  Stevnenfpftem,  ba^  Itnit^erfum,  ber  (Epi- 
gone 3at)Uofer  anberer,  bie  t)or{)er  beftanben  t)aben, 

unb  ber  Q3orläufer  satjttofer  anberer,  bie  nad)  i^m 
fommen  werben.  QBir  t}abcn  t)ier  unauft)örtid)e 

QBanblungen  unb  nad)einanber  auftrefenbe  ̂ ata- 
ftropl;en,  offne  Stnfang  unb  (Enbe.  — 

2)  er  Orion-9iebel  er fd) eint  un^  Iteiner  aU  ba^ 
unbebeutenbfte  Q3ßölfd)en,  unfere  orttjoboyeften 
S^eotogen  würben  nid)t^  bagegen  einjutoenben 
^aben,  tvmn  ber  Hrfprung  biefeä  9iebet^  fefunbären 
arfacf)en  3ugefd)rieben  xvüvbe,  wenn  für  beffen 

QBanblungen  &otte<o  freier  QSiQe  md)t  ju  öitfe  ge- 
nommen  mürbe,  ^enn  wiv  auf  unferer  (Erbe  ju 
fold)en  Sd)tu§fotgerungen  !ommen,  fo  bürfen  wiv 

wo^l  fragen,  wa^  ein  im  Orion  befinblidie^  inteHi- 
genfer  QSefen  über  un^  benfen  wüvbe.  S)er  Orion  ift 
miHionenmat  größer  aU  unfer  Sonnenfpftem,  unfere 
(Erbe  ift  x>on  bort  an^  unfid)tbar  unb  ein  abfotute^ 
9lid)t^.  QBürbe  ein  intelligente^  92ßefen  bort  auf 
ben  ©eban!en  fommen,  ba^  &otte^  unmittelbare^ 
(Eingreifen  nötig  war,  um  un^  äu  erfcf)affen  unb  ju 
erhalten? 



4. 

Sali. 
£tnb  bic^  aUc^  lag  fricbtii^  uncrfAloffen  neben 

bctncm  Q3Bot)norte  t>a,  ein  neuer  Summetpta^  für 

btd)  unb  beine^gte{(^en  —  aber  augtetd)  mit  atten 
Orten  ber  (Erbe  unter  bem  enjtgen  Stuge  be^ 
Öimmet^,  ein  SJummelpta^,  tvu  ber  anbere,  unb  an 

jebem  ba^fetbe  ©etriebe  —  fein  QBunber,  ba§  fici^ 
ba^  emige  öimmel^auge  eingefd)täfert  fd)tie^t. 

5. 

QBir,  t>u  xviv  un^  t)ier  mit-  unb  untereinanber 

herumtreiben,  finb  bie  23rut  einer  g^rüt)ting^nad)t, 
bie  ber  erfte  öerbftfroff  aQäufammen  t)inn)egn)ifd)t. 

6. 

2)ie  9}Zillionen  Heimgegangener I  S)a§  öerj  er- 
bittert einem  t)or  QBet)mut,  fo  t)iel  öolbe^,  fo  t>iet 

®nte^  —  anä)  23öfe^  —  bat)ingegangenl  ©etebt,  fi(^ 
£id)te^  gefreut   

7. 

(E^  ift  bod)  ein  eigene^  ©efüf)t,  fid)  fagen  ju 

muffen,  in  tängften^  40  —  30  —  20  —  o^,  10  3at)ren 
liegff  bu,  bi^  su  ben  5?nod)en  btanf,  in  ber  (Erbe  — 

unb  n)ofür  n)ar*^  unb  ift'^  gemefen? 8. 

9)  'öt)exc  (Efiftenjen 
fönnen  t)ieUeid)t  tvie  tvxv  fagen:  ,,öier,  mo  je^t 

Sanb,  n)ar  ein  See!  —  ®a,  n>o  je^t  ein  n)üfter  S^tecf, 
trar  eine  ©tabt!"  —  ebenfalls  fagen:  ,,&ier  Ireifte 



einff  ein  anberc^  ©pftcm  in  bicfcm  QBetttDinfet,  aU 

bu  je^t  fietjft!" 9. 

2)  i  e  Seit. 

„QBo  nntev  6onnentid)t  unb  ̂ Konbftra^t  ber 

Sd)atfen  beinc^  ©rabfteinc^  lang  unb  fürs  n)irb." 
10. 

2td),  n)ie  f(J)ön  —  2tbenbftiEe  —  ©onnenunter- 
QaxxQßvöU. 

(E^  ift  nur  ein  9}Zoment. 
2)ann  bunfct,  baä  23ilb  t)ern)ifd)t  ber  Sinbrucf 

aittcrf  nad)  unb  fc^rt  f o  t)ietteid)t  niemals, 
nuv  in  Slnflängen  n)iebcr. 

11. 

(E^  fann  bie  ©pur  t>  on  bcincn  (Erben- 

tagen    
ein  QBurm  f^at  einen  t^eiten  QBeg  auf  bem 

23aum  aurüdtgetegt  unb  mit  bem  23aum  ift  bie  ganje 
Spur  t)erbrannt  tvovben.  2)iefe^  ©efd)ted}t  xvet)vt 

fid)  gegen  ba^  Q3erget)en  unb  bod^  —  ber  9Jiober  ber 
9iad)fommen  ^äuft  fid)  über  fie. 

12. 

®ie  Sintag^ftiege  an  ber  g^enfter- 
f  d)  e  i  b  e. 

Q3ßie  Hein,  n?ie  sierlid)  —  mit  ben  9Ze^fIorftügetn, 
wU  tt)enig  9}Zaterie  ju  f old)  funftt)ollem  2luf bau !  — 
—  Q33a^  braud)t  ba^  üeine  Sier  inm  Qedcn  —  ?  Itnb 
bod),  e^  ift  n)ie  n)ir!  QBie  n)ir  l;at  e^  nid)t  mef)r  unb 
n)ir  ni(I)t  me^r  tvic  e^,  n)ir  f  i  n  b! 



13. 

2){c  6onnc  bcfnc^  testen  Zaq^e^  getjt  yel^t  unter. 
Hnb  bcrdnft  n)crbcn  bte  Seiten  nimmer  ju  mcffcn 
fdn,  t)on  bcncn  bu  ba^  {rbtfd)e  £{d)t  t)aft  gcfct)cn. 

(9lofc99cr  am  ©rabe  feiner  9}Jutter  —  t)on  meiner 
9}Jutter.) 14. 

2)er  Q3erftanb  fu(f)f  unb  er  n)eift  bem  ̂ enfcf)en 
ben  müf)feti9en  ©ang  burd)§  £eben  jur  Q3erni(^fung. 

S;rübe  9Jiaterie  —  Itnb  ba^  arme  öer^,  frümmt 

[id)*§,  martert  ben  5?opf  bi^  ̂ um  QBa^nfinn.  Itnb 
bod),  tpenn  n?ir  bie  6terne  erbtiiien,  get)t  un^  eine 

tiefe  S^reube  burd)  ba^  Serg.  öei^t  t)iel- 
teid)tnur:  n)irfinbnid)tanein  —  nid)t 
allein  etenb  unb  lurj  fetig,  auf  9)Zomente. 

9laum,  Seit  —  S;olIt)äu^teribeenl  3a,  n)a^ 
brau(i)en  tt)ir  ju  n)iffen,  n)a^  in  fid)  beftätigt  —  n>a^ 
get)t  nn§  t>a^  an^. 

15. 

2)ie  Q3ßett  jietjt  burd)  mein  ©et)irn,  jerftiebt 
mit  bem. 

16. 

QBa^  foH  e^,  ba^  fid)  bie  9Zatur  a\x§  9}iiIIioncn 

Stugen  beäugelt  unb  hcQndf^.  QBa^  ftet)t  fie  an  fid)? 
^ennt  überf)aupt  irgenb  tt)er  unb  irgenb  n^a^  t>a^ 
i}inUv  bem  ©an^en  Stebenbe?  QSer  ober  \va<o  tvex^ 
rvot)l,  wie  ba^  gemad)t  n)irb?  Itnb  n^enn  fetbft  nid)t 
ba^  ©anje  nod)  ba^  einjetne  bat)on  mei^,  tvie  bann 

mad)t  fid)'^  übertjaupt? 



17. 

Saä  2chen. 

3tt)c{  Dämonen,  rcd)t  t)ä^ttd)c,  t)ämifd)e  ©cfcllcn, 

brennen  3ünt)t)ötäd)cn  an.     Itnb  fobalb  Mcfe  auf- 

lend)Un,  M^  äum  ̂ un!t,  tvo  fic  au^töj'd)cn,  tcbcn 
fic  unb  i)alten  aüe^,  n?ag  fie  beU\xd)Un,  für  t^at^r. 

®a^  fctb  itjr!  9}Zenfd)cn! 

18. 

(E^  ift  ein  QBunber  —  ba^  un^  oft  ber  eigene 
5?örper  —  t>od)  n){e?  —  aU  ba^  t)orfommt,  tva§ 
unfern  QBtQen  befd)ränft  bci%  ̂ i^  «n^  bat)er  oft 

über  bte  23efd)rän!un9  ̂ inau^fe^nen,  at^  ob  bfe  un- 
förpertid)e  (Ejiftenj  mögtid)  märe. 

19. 

9laum  unb  Seit  tagen  einft  t)or  bir,  je^t  gef)eft  bu 

bur(^  fie  t){nburd)  —  Itnb  balb  —  toart  ein  n)enig, 
trag  e^  —  liegt  9laum  unb  Seit  hinter  bir! 

9Zur  in  9laum  unb  3dt  liegt  unfere  23efd)rän!ung 
unb  unfer  923e|). 

20. 

S)er  Ort,  n^o  xä)  tvav  ober  irgenb  ein  anberer,  !ann 
fid)  jn^ar  t)eränbern,  immer  wivh  aber  an  i>ie  QteUe 
be^  ©etpefenen  ettva^  anbere^  treten  muffen;  fetbft 
wenn  ber  Stern  jerftiebt,  lann  nur  in  unferem 

Sinne,  t>oä)  nid)t  imn)irftid)en  t)on  einem  Q3er- 
fd)n)inben  t>ie  9?ebe  fein. 
^an  mu%  bie  fogenannte  £tnenblid)feit  al^ 

enblid)  annefjmen,  man  fann  bei  ben  Sternen  3U 

5äi)ten  anfangen,  man  n)irb  aud)  auft)ören  fönnen  — 



Q3ßaö  t)inUv  9?aum  unb  3a^t? 
®a^  tpiffen  n{d)t  ctnmat  bie  ©ötfcr! 

21. 

®te   Stugen   bcr   ©öttcr   unb    öerocn. 

9iur  tpcntgc  9}Zenfd)en  t)abcn  bicfen  rut){gcn  23ttd 

—  unb  nur  in  ben  \dUnen  Stugenbttcfcn,  xvo  fie,  ab* 
gebogen  x>on  allen  @rbärmt{d)fcitcn  bc^  2ehen§,  ein 
großer,  crt)abcncr  ©cban!e  erfaßte,  ftc  bic  9}Zad)f 
bcöfelben  füt)ttcn,  beffen  &etvaU  über  anbcre  t)or- 
au^at)nten  unb,  crfcnnenb,  ba^  i)Uv  ein  bislang  in 

ber  9}Zenfd)t)eit  fd)tummernbe^  dttva^  in  beren  23e- 
n)u§tfein  getreten,  fid)  felbffto^  aU  Organ  be^felben 
füt)tten. 22. 

2)a^  2tll  n)ill  entn)eber  bie  9}?aterie  t)ergeiftigen 

ober  ben  ©eiff  materieH  mad)cn  —  ba^  ©leid)el 
23. 

9lafd)  fd)n)inben  bie  (Erfd)einungen  baf)in,  burd)» 
einanbertjaffenb,  fpiett  fid)  wie  in  g^ieberf)i^e  eine 
QBett  ab  —  bie  rut)igen  ©ebanfen,  bie  hinter  ber 
QBelt,  n)ie  ein  Str^t  beohaäjtenb,  ftetjen,  tennen  n)ir 
nid)t. 

24. 

S)er  ©eiff  (ober  baß,  waß  wiv  fo  nennen  tvoüen) 
burd)bringt  bie  9}iaterie,  aHe  feine  Minderungen  finb 
burd)  fie  mel)r  ober  tpeniger  getrübt,  waß  fid)  äußert, 
ift  aber  immer  er  unb  bie  Q3ergeiftigung,  enblid)e 
Überrt)inbung  berfelben  iff  ber  3toed  ber  (£rfd)ei' 
nungän>ett  —  bat)er  bie  23ert)ältigung  ber  9}iaterie, 
in  te^ter  £inie,  beä  3d)^,  bie  Eingabe,  baß  Stuf- 



gct)cn  in  t>a^  Sctbftlofc  be^  ©dftc^tDcfcn^  bie 
^öd)ftc  ©tufc,  bic  wiv  aU  ̂ en\d[)en  erringen.  ®ic 

©etigtcit  tro^  bc^  2tufge{)en^  im  2tll  tä^t  fid)  t)or- 
ftcüen  aU  bcr  23ef)aglid)feit  ber  Seilen  in  einem  Or- 
gani^mu^  gteid),  bie  nur  ein  (£inf)eit^gefül)t,  aber 
fein  23en)u§tfein  tjaben.  ®er  ̂ öd)fte  ©enu§  bleibt 
bat)er  ber  geiftige,  in  bem  tvxv  nn^  t)erlieren,  an  ein 
anbereö  t)ingeben.  3n  biefem  Sinne  xvivb  bie  Siebe 

göttlid). 
25. 

2)a^  „Sr. 
2)er  ̂ Äenfd)  t)ebt  fid)  fout)erän  über  feine  £age, 

bie  ganj  unD  gar  eine  abpngige  ift,  inbem  er  fid)  t>on 

bem  allen  abgefd)ätt  benft  unb  er  ben  Seib  ah' 

n)erfen  5U  fönnen  t)ermeint,  um  bon  ben  Steffeln 

be^  3(^^  befreit  ju  fein  unb  bod)  bie^  „3d)"  i« 
t)öt)erem  ©inne  ju  fein. 

26. 

2)er  mpffifd)e  —  ber  ©enu§  ber  0d)5nt)eiten  ber 
9Zatur,  ber  5^unft  gel)t  in  legten  ©rünben  barauf 
t)inau^,  ba^  bie  23efd)ränlung  be^  3  d)  aufget)oben 

nnb  biefe^  in  Sinnen,  Sd)auen  —  (Empfinben  unb 
©enie^en  gteid)fam  bertoren  get)t,  nid)t  mit  atä  tätig 
empfunben  tpirb.  9^ol)ere  9?aturen  fud)en  \a  aud) 

grabe  bie  ©enüffe  auf,  bie  ein  jeit-  unb  teiln)eife^ 
Setbfft)ergeffen  begleitet. 

27. 

3d)   bin  ̂ olpt^eiff,  benn  nur  met)rere  £eiben 

mollenbe  ̂ ringipien  fönnen  biefe  kämpfe  t)erbor- 
bringen. 

9 



28. 

(E^  fann  eben  bie  QBctt  at^  fo  ̂od)or9amftcrtc  (Er- 
fd)cinung,  wie  jcbc  anbcre  bcrarttgc,  md)t  ba^  ̂ ro- 
bu!t  ctneö  ^rinsipc^  fein!  —  So  9ct)t  i>ex  ©ua- 
Ü^mu^  burd)  bic  ganje  Sd)öpfun9  unb  man  fprid)f 
bat)cr  irrtümtic^  t)on  ätrei  ̂ rinäipicn,  bie  man  fc^r 
irrtümlid)  al^  gut  \xnt>  böfc  bC3Ctd)nctc,  tt)ät)rcnb  ba§ 
erftcre  ba^  männl{d)c,  baö  le^tere  offenbar  ba^  mcib- 
tict)e  ift. 

29. 

2)a^  £eben  ein  ©efd)enf  cinc^  böfen  2)ämon^  — 
fd)on  barum  böfe,  n)ctt  er  Uht 

&ott  Übt  ni d)t.  (£r  ift  ba^  ©d)Iummernbc  unb  ba^ 
ruft  aQc  QBcfcn  ium  Sd)tafcn  an  feine  Seite.  9lut)t! 
QBer  bie  9lut)e  finbet,  allem,  bem  ©enu^,  bem 
geiftigffen  fetbft  (bem  9iad)rut)me)  ju  entfagen 

(Sprad)e  unb  all  ba^  —  bie  ®rbe,  ber  Sd)aupta^  ber 
Sat,  t)erget)t),  ber  n)irb  am  gottät)ntid)ften. 

galten  n)ir  ba^  £eben!  ̂ ftid)t,  einanber  e^  nid)t 

3U  t)erbittern.  2tber  t)atten  mir  un^  nicf)t  an  ba^- 
felbe! 

30. 

Itnfere  QBett  ift  bie  burd)  !inblid)e  2)ämonen  t)er- 
gefteHte  9?ad)at)mung  anberer  reiferer  Schöpfungen. 
2)at)er  bei  aller  Q3erfet)ltt)eit  ber  furcf)tbare  grnft, 

ber  foId)e  finbif d)e  Seiftungen  au^jeid)net  bie  £uftig- 
feit,  bie  in  ber  unbeabfid)tigten,  aber  gelungenen 
5?arifatur  unb  Übertreibung  liegt,  bie  QBebmut,  bie 

alle  t)ernünftige  5^reatur  überfommt  bie  fid)  mif^- 
raten,  aber  nad)  einem  eblen  Q3orbilbe  t)eranlagt,  auf 
ba^fetbe  abgezielt  fül)tt. 
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31. 

2){c  g^urd)t  'vov  fid)  fctbft. 
Q3or  bcm  einen,  bcr  in  einem  ftedt  unb  nid)t  \xn§ 

nod)  fonft  iemanb  9led)enfd)aft  geben  n)iH,  n^enn  er 
un^  mei[fert. 

32. 

2)ie  Sotenn)ad)e. 

2)er  überlebenbe  Seit  (©atte  ober  QBeib):  QBa^ 
ft  e  d  t  e  benn  ba  eigentlid)  in  bem  5?örper,  ba^  mid) 
quälte?  Qxn  böfer  2)ämonl 

33. 

3m  „Siagebud)  eine^  9lid)ter^"  tut  (Sdart^^aufen 
ben  Stu^fprud):  ,,(£^  mu§  fd)(imme  QBefen  in  ber 
£uft  geben,  bie  fi(^  mit  ̂ enfd)enfeufäern  füttern 
unb  mit  Sränen  ber  Hngtüdlid)en  tränfen,  unb  bie 
g[)läd)tigen,  bie  böfe  finb,  muffen  aU  ©arlöd)e  im 

6otb  biefer  QSJefen  ftetjen." 
34. 

QBie,  n)enn  ©ott  ber  Seufet  n)är?  — 
3ft  ba^  fo  nait)?  —  ̂ iQ  unb  anbere  x>on  neuefter 

Seit . . .  gegen  un^  tt>irft  aüe§. 

35. 
^[u6)  im  Innern  ber  f)of)Un 

erbe  vpirb  cö  tt)0]^r  Cuff, 
etd)t,  ̂ ärme  unb  QBaffet 

geten. (93o(gcr,  „€rb  itnb  (S\v\qU\t\ 

2ttfo  t)at  Solberg^  9Zi  et  5?  Um  red)t? 

9}iir  fd)aubert,  tpie  mir  in  einem  9Ze^e  fid)  an§' 
tpirfenber  ̂ i>cen  tiegen  unb  glauben,  e^  finb  bie 
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unfern,  tväi)vcnb  tviv  x^mn  überliefert  finb,  tpir 
fönnen  {t)nen  md)t  a\x^, 

6fuart9Ji{Q  unb£{d)tenberg:  ein  unt)ollfommeneä 
QSefen  tann  bie  QBelt  erfd)affen  traben. 

36. 

2)er  Sob  ift  aUenjege  begreifUd),  ba^  anbegreif- 
ticf)e  ift  \xnt>  bleibt  ba^  £eben. 

37. 

aber  6toff  unb  Materie  unb  9}Zateriatiämuä  — 
unb  je^t  get)t  un^  n)ieber  ber  Stoff  3um  Seufet! 

(Enbtid)  f)atte  man  eine  23af{^  gefunben,  auf  ber 

man  tvextev  ju  hauen  hoffte!  2)er  ©toff  —  bie  ̂ Jia- 
terie !  2tber  jel)t  beginnt  man  bereite  t>cn  (Etementen 
ber  etjemie  intelligente  eigenf(J)aften  3U3ufpred)en. 

9}Zan  merft  bie  p^i)fifcf)e  unb  d)emifd)e  £tnterfd)ei' 
bung  än)ifd)en  Sttomen  (2)ampf,  ̂ tüffigfeit,  fefte 
5orm),  man  beginnt  (£rblid)feit  :c.  {)erbeiäU3iet)en: 

bie  23itbung^fät;igfeit  ber  ein^ei^artigen  9}Zaterie. 
(E^  ift  t)od)tomif d) !  S?aum  t)atten  n)ir  bie  ̂ odjgelobte 

9}iaterie,  ben  6toff  im  Siegel,  fo  beginnt  er  fid)  aH- 

mä^tid)  3U  t)erftüd)tigen  —  ber  gange,  mit  großem 
2tuftt)anbe  begonnene  QBeltenträtfelungärummel  ift 
Dorbei,  tt)ir  n^iffen  fo  gut  toie  n)ieber  md)t^! 

QIBir  muffen,  ba^  finb  tviv  gejU^ungcn,  ber  93Za- 
terie,  ba^  ift,  t>cn  einjetnen  Seilen,  (grfabrung^-  unb 
eine  2lrt  ®rinnerungöt)ermögen  3ufpred)en. 
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38. 

Q(i)on  mit  fdner  2tb!unft  bcfd)äfttgt,  lommt  bcr 
9}Jenfd)  at^balb  an  btc  Sd)ran!c  bc^  S)cufcn^,  t>c^ 

leisten  ©ebanfcn^  o{)ne  g^ortfc^ung. 
(Er  ftammt  t)on  Q3ater  unb  9Kuttcr,  bicfc  tjabcn 

iDicbcr  93ater  unt>  Butter  —  t){nau^  auf  ̂ a^V' 
^unbcrte,  auf  3at)rtaufcnbe,  bi^  über  t>xc  Seit 

^inau^,  tDO  ber  kontinent  hetvoi^nt  tvav,  —  mögen 
nun  t)on  frül)er  ben)ot)nten  (Erbteilen  bie  Itra^nen 

be^  ©ef d)ted)te^  auf  ben  jungem  Srbteit  überftebett 
fein,  fo  liefen  fte  auf  bem  alten  it)re  Hra^nen  aurüd; 
tvxv  lommen  tatfäd)tid)  bei  ber  Seit  an,  wo  e^  chcn 

nod)  feine  9}ienfd)en  gab,  feine  geben  tonnte  —  wo 
atfo  fam  ber  Hrt^ater,  refpeftit)e  bie  t?erf d^iebenen  ICr- 
eitern,  wo  tarnen  fie  ]^er?I 

S)iefe  Sd)nur,  fo  feft  fie  fd)eint  unb  gefnüpft  Wirb 
im  Q3ertaufe,  rei^t  aud^  am  (Enbe  fd)mä{)tici^. 

39. 

2)a^  im  e(eftrifd)en  £id)te  fferbenbe  Snfuforium, 
bag  ergeben  ben  5?opf  fenft. 

2)a^  lebt  unb  n)ie  t)iet  ̂ Katerie  ift  jum  Stufbau 

biefe^  ̂ örper^  notn)enbig! 
40. 

3^^t  töft  ptaufibel  ba^  3cxt)trt)unbert  fid)  bie  S^rage: 
QBotjer  ber  erfte  ̂ enfd)?  Q3om  Stffen!  Itnb  gibt  fic^ 

aufrieben.    Itnb  fünftige^   S^^i^^unbert  wad^t  bie 
^rage  quätenb  auf:  QBo^er  ber  erfte  2tffe!l 

41. 

QBie  woUen  benn  t)ortäufig  bei  ber  geringen  23eob- 
ac^tung^bauer  bie  ©etet)rten  bie  Q3ererbung^t]^eorie 
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in  dücn  xi}vcn  9)ävUn  unb  2lbn)cid)un9cn  crtjärtcn? 
QBa^  ift  t>enn  mit  bcm  ffatiftifd)en  93^atcriatc? 
9)Zü§tcn  bie  Scrrcn  md)t  aud)  g^ebrud)^tabellen 
{bcnn  nur  legitime  (Erjeugniffe  gelten)  beibringen? 
QBie  n)erben  fie  benn  bie  befd)affen?!? 

42. 

®a  fd)tafe  id)  unb  ba  rut)t,  mir  nnbctvn^t,  bie 
©egenb,  bie  id)  fo  liebe,  im  93Zonbfc^ein.  Q33enn  id) 
tot  bin,  liegt  bie  gan^e  QSelt  fo. 

43. 

2)a^  2tuge  fief)t  nid)t  unb  ba^  O^r  ift  e^  nid)t, 

ba^  t)ört  —  mer  n)ollte  aud)  ba^  bet)aupten?  Sid)er 
aber  ift,  ba§  ba^  2tuge  ba^  Se^en  vermittelt  unb 

ha§  Oi}v  ba^  öören,  fonft  märe  23linbt)eit  unb  Saub« 
):)dt  unerflärlid)  unb  e^  gäbe  für  biefe  Übet  gar 

feinen  5^11,  wo  fie  t)eilbar  toären  —  ber  Sob  alfo  — 
44. 

2)ie  n)id)tigften  ̂ ro^effe  gel)en  unbert)u§t  unb  mm- 
gett)u§t  in  unferem  S^örper  t)or.  (E^  bilben  it)n  Diel 
felbftänbige  Organismen,  9)Zembranen,  23lut- 
fügeld)en  ec.  (QBiberfprud)!) 

45. 

33or  3at)rtaufenben  ^errfd)ten  unb  t)auften  bie 

9!Jienfd)en,  ftarben  jung,  alt,  gro^  unb  nid)tig  t)in- 
toeg.  ©taub!  5Boäu?  5)a  t)allte  ber  Sd)rei  ber  £uft, 
beS  Sd)merseö,  ber  ̂ ein,  ber  9lot)eit,  tvk  i}cntc 

noä)  an  berfelben  Steüe,  nur  auS  anberen  5?et)len  — 
tt)er  ern)edte  baS  23en)u^tfein? 
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46. 

S:otcnj'd)äbct. 
(Sarin  bcfanb  fid)  bie  9lc9iftrafur.) 

QBic  t)icte  anberc  9?e9iftraturen  mögen  t)on  bicfcm 
9{egiftrator  2tft  genommen  ̂ at)en,   ba^    ̂ ei^t   tt^ie 

üiele  g^reunbe,  23efannte,  Q3ern)anbte  t)atte  er,  tme 
mand)em  lief  er  anfällig  in  ben  QSeg! 

3e^t  finb  bie  9lapportfäben  t)ernid)tet,  bie  Stffen 

jerftaubt!  S)a^  leere  ©et)äufe  — 
47. 

Q3Ba^  benn  ift  ba^,  tra^  ju  meinem  2tuge  ̂ inau§ 
betva(i)tcnb  in  bie  QBett  fie^t? 

48. 

23en?u^tfein. 
2)a  evtvedt  in  bem  t)errinnenben  Stofffropfen  bie 

Olatnv  einzelne  S^Q^nfongtomerate,  gerinnenb  ju 
QBefen,  fid)  bemüht! 

QBeffen?  QSeffen  „Sid)"?  2)e^  eigenen?  OIBa^  ift 
baä?  (Ein  ®ing  in  9^aum  unb  Seit,  bcxvn^t  —  be- 
\ä)vän%  eingeengt  —  nur  ber  gegebenen  Seit,  be^ 
gegebenen  9laume^,  feiner  3^it  auf  bem  beftimmten 
Planeten,  feiner  Q3ert)ältniffe!  Itnb  tvo\)xn  fül^rt  e^, 
ba§  biefe  hetvn^Un  S)inger  einanber  fo  t)iet  £eib 
jufügen,  au^  23o^t)eit  ober  23ere(^nung,  e^  auf 
bief  em  £auf  eplaneten  ein  (Eintag^f tiegenbaf ein  [lang] 
beffer  ju  f)aben  at^  anbere? 

"pfui  2)eibetl 49. 

©inb  unfere^  £eibe^  £uft  unb  £eib  (£rfaf)rungen 
für  t>cn  Stoff  be^  M^? 
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50. 

S)cr9}lenfd)  al^  9}Jafcf)inc! 

5)a^  aber  t>xe  9}iafd)itte  t)offt  unb  fürd)tct,  Itcbt 
unb   t)a^t,   jcugt  unb   t)ermd)tct,   ba^   crftärc   ein 
anbererl 

51. 

Q33a^  QBunbcr,  ba§  ein  ̂ t}onoQvap^  btc  Ijinein- 
tönenbcn  2a\xte  (bic  £aut3c{d)cn  unb  Sd)n)in9un9cn 

auf  bcr  QBatjc)  mtcbcr  probusiert?  9Zod)  fonber- 
tid)cr:  mad)e  einer  ©ebärbcn  bc^  3omc^,  bcf 

g^rcubc,  ptö^Iid)  tDirb  er  ein  bumpfc^  ©cfüt)t  t)on 
bcibcn  ©cmütöbctrcgungcn  cmpfinbcn. 

52. 

Q3ßcnn  bcr  £cib  in  Qtanb  jcrfaCcn,  ju  n)a^  t)inäu 

foHtc  fi(^  baö  23en)u^tfein  n)icber  finbcn? 

53. 

(£^  liegt  fo  Hct  SntcHcft  unb  3ictben)u^tfdn  in 

ber  fogcnanntcn  9}Zatcric  (ftcincn  n)ic  großen  ©c* 

bilbcn),  ba§  .^materiell"  al^  fein  ©egcnfa^  ju  ©cift 
gebad)t  tpcrbcn  fann. 

54. 

OB  a  t)  n  f  i  n  n. 

QBcnn  er,  n)ic  ein  pfpd)otogifd)er  g^orfdjer  e^  be- 
l)auptet,  bem  Sraumleben  in  ber  ̂ bnlid)feit  am 

meiften  entfprid)t,  fo  fragt  e^  fid)  —  unb  e^  ift  t)öd)ft 
n)at)rfd)eintid)  —  ob  ber  3rre  and)  t>a^  peintid)e 
©efüt)l  t)at,  ba^  im  Sraumjuftanbe  oft  ben  6d)läfer 
befällt,  bie  aufbringtid)e  2tt)nung,  t>a^  er  träume, 
aber  ben  23ann  nid)t  ju  bred)en  t^ermag?! 
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S5. 

©cgcn  t>  en  9}tatcriat{ömuö. 

2)cr  SntcUcft,  ber  in  bcn  QBcfcn  ftcdt,  fann  n)ot)t 

faum  fd)tccf)ttt)C9  t>a4  9lcfutticrenbc  aus  bcm  organt» 
fd)cn  9}Jed)am^mu^  fein,  c^  fprid)t  unb  tvxxit  fid)  ba 
offenbar  et\va§  an§,  baß  fid)  bcr  9}iaf(f)inc  bcbient, 
ob  nun  burd)  fctbe  be{)inbcrt  ober  geförbert.  QBa^? 

—  barüber  iff  nid)t  in^  !(are  ju  fommen,  fotange  toir 
ntd)t  n)iffen,  mit  n)etd)er  fleinen,  fteinften  ̂ O^affe  ber 
^atmc  Sntelteft  beginnt.  (Er  äußert  fid)  at^ 
5?raft  ift  jebod)  fd)n)erti(^  mit  bem  ©toffe  etnö. 
^eine  5?raftäu^erung  ot)ne  Stoff,  ba^  bürfte  an- 

treffen, aber  bie  inteüeftuelte  Äußerung  iff  nid)t 
immer  9lefuttat  ber  med)anifd)en,  ba^er  organifd)e 
Strafte  anber^  tvxvUn.  ®a^  ©et)en  eine^  ©efd)öpfe§ 
ift  fd)on  ein  Umgeben  ber  ©efet^e  ber  Sd)n)ere.  ®^ 
fd)eint  ba  ein  t)öd)ft  fomptiäierte^  Hmfe^en  t)on 
Straften  in  anbere  ftatt3ut)aben  unb  e^  liegt  eine 

Äußerung  t)on  Straft  auf  t>en  Stoff  t)or.  ®er  Orga- 
nt^mu^  ift  md)t  in  bem  Sinne  9}lafd)ine,  tvU  ber 
9Äateriali^mu^  angenommen. 

56. 

Q3ßa^  mag  atle^  in  ber  QBirfung  ttein- 
ft  e  r    S;  e  i  I  e    (ii)re  Sd)n)ingung,   d)emifd)e  3cr- 
fe^ung   2C.)   Hegen  unb   fid)   burd)   felbe   erftären 

(äffen?!  9}iagneti^mu^, ?)t)pnoti^mu^,g^ernn)ir!en:c. 

57. 

3a,  n)er  toiU  benn  aöe^  tpiffen,  n)a^  im  S)afein 
un^  umgibt?  S)ie  Strafte  :c.  S^ennen  toir  i>enn  nur 



bie,  tvdä)e  in  nn^  ftccfcn?  (Sana  gctpx^  nid)!.  S)i;pno- 

58. 

(E^  ift  tcibcr  nur  ju  gtaubbar,  ba^  tt>ir  burd)  unf cre 
Ginne  allein  tt)at)rncl)mcn,  ba^,  n^a^  n)ir  tt)at)r- 
ncl)mcn  fönnen,  un^  nur  burd)  bicfc  t)ermittett  xvxxt> 
nnb  bajj  mit  beren  Säiigfeit,  SinftcUung,  (Eriöfd)cn 
au(^  Qaxii  unb  gar  jcbe  Q93at)rncf)mung  crlifc^t.  QBir 

bebürfen  bcr  Sinne  —  baö  9Zat)eliegenbere  ift  jeben- 
faEö  biefer  ©ebanfe. 

59. 

2)er  90lenfd)  ift  eine  Siergattung,  bie  e^  nid)t 
9lebe  ̂ aben  n^ill. 

* 

60. 

2trbettfame^,  tapfere^  Sterinen! 
2)ie  Stmeife  arbeitet  aud),  unb  ä^ar  felbfttoä,  für 

ba^  ©anje.  Sie  tvex^  aud)  von  ber  QSett  —  ma^r- 
fd}einlid)  tpeniger  al^  bie  ̂ ötjeren  Organismen  — 
aber  fie  ift  nid}t  emig  unb  t)at  bod)  alle  23ebingungen 
baju  fo  gut  tpie  ber  9}Zenfd).  ((Xt)riffuS  t)at  fie  nid)t 
ertöft,  baS  freili^i  nid)t!) 

61. 

S)er  2tffe  iff  eben  ein  „armer  Q3errt)anbter"  beS 
9}lenfd)en,  barum  fd)ämt  fid)  ber  te^tere  feiner. 

62. 

2)ie  ©efamtljeit  n)ill  eS  chen  fo  n^enig  9?ebe  t)aben, 
rpie  ber  einjetne,  ta^  er  (ber  ̂ enfd)  nämtid))  im 
©runbe  nur  ein  Ziev  ift. 

3)aS  ift  ein  Knglüd  für  baS  Q3ie^. 
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63. 

Itucrgrünblid)  ift  bie  Q3orftcüung,  bie  ein  !f)unb 

—  übevt)an)pt  ein  Sier  —   t)on  einem  9}ienfd)en 
iiabcn  muft.  Ob  eine  fd)meid)ett)afte? 

64. 

3ft  e^  nid}t  bie  grö^te^^erfibie,  ein  ©efd)öpf  Kein 
ge!}adelt  in  feine  eigenen  ©ebärme  ju  füüen  unb 
QBurft  3U  it)m  ju  fagen? 

65. 

ein  5?rampf  gibt  bir  ba^  £eben,  bringt  bid)  aur 
QBelt  unb  ein  Krampf  ift  ba^  Sehen  fetbft,  nnt>  n)ie 

fid)  bie  ̂ U'^teln  unt>  S^afern  ju  beinern  S^örper 
frampf^aft  äufammengebaCt  —  mu^t  t>\x  bem  ©egen* 
brud  ber  Tiaffe  bein  3d)  [entgegenfteEen]  —  bi^ 
fid)  ber  S^mmpf  töft. 

66. 

2)a^  Qeben  ift  ein  5?afperlt^eater,  auf  n?etd)em 
un^  bie  bümmften  (greigniffe  ba^  öerj  furj  unb  ftein 
fd) tagen;  tvo^u  anbere  Iad)en  uni>  tpir  felbft  lein 
9led)t  ̂ aben,  ungehalten  3U  fein. 

67. 

(£^  ift  gut,  ba§  alle^  ein  gnb  tjat.    23teibt  bie 
fraget  tpofür  t)atte  e^  überhaupt  einen  Stnfang? 

68. 

QBoburd)  tvnvbe  ber  gan^e  6pu!  (Qein)  eigentlich 

ermögtid)t?  2)iefe  g^rage  intereffiert  —  Itnfterbtid)- 
!eit  gen)ünfd)t. 
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69. 

5)  c  r  ?y  i  f  '^  (^i^  t>u,  o  9)Zcnfd)!). 

2)a  fd)n)immt  bie  £art)c,  fcf){e§t  im  QBaffer,  im 
QSefengetPirre  auf  unb  nicbcr,  gto^t  ein  Unx>cx' 
^tänbü&ie^  unt)  ltnt)erftct)cnbc^  a\x§  fid)  f)crau^,  au^ 
bcn  großen,  gtäfcrncn  Stugen,  unb  bünft  fid)  ma», 

bi^  fic  fid)  eines  Sageö  auf  ben  9lüden  legt  unb  leb- 

los, ein  5l'abat)er,  ein  9lid)t^,  ben  anberen  jum  5^a§ 
ober  Sfel,  auf  ben  QSeden  herumtreibt. 

70. 

2)  i  e  Q3ß  e  1 1. 

2)a^  rt)irbett  burAeinanber  —  fieben  5^rben  \xx\t> 
t>oö)  ba^  etpige  (Einerlei  eine^  ®trat)teä,  in  bem  tvxv 
enblid)  jum  en)igen  ©d)lafe  bie  2tugen  fd)lie§en.  2)tc 
9Zatur  äwingt  nn^  in  hk  9?eit)en,  Q3oIlfomment)eit 
3U  erringen  für  fid?,  unb  wxv  fferben  für  it)re  3rt>edc, 
ot)ne  einen  eigenen  3tveä  ju  baben. 

71. 

QBenn  fo  bie  ̂ äufevmaffen  im  fat)ten  £id)fe  be^ 

Q3orfrüt}ling^  t^ov  bem  2tuge  liegen  —  ba  gebt  eine 
©eftatt  t)orbei  —  9)Zäbd)en  mit  gutmütigem,  badigen 
©efid)t  —  fie  xvht)  all  ibr  £ebtag  bienen  —  xvic  lang, 
fo  tvci^  fie  nxdi)t4  mel)r  Don  biefer  abfd)eutid)en 

Öäuferjeite,  id)  nid)t^  me^r  bat)on  —  teitna^m^to^ 
raffeln  bie  £eid)entarren  t)orüber  —  tt)aä  toar  benn 
eigentlid)  ba^  £eben?  3a,  frag  t>ai  einer   ,  ba^ 
ift  ber  Slnfang  bc§  Q33al)nfinn^! 
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72. 

^enn  bie  Srbc  cin\t  in  g^tammcn  auf9ct)t  unb  cä 
fliegt  bic  2lfd)e  fernen  ©cfttrncn  ju,  n)cr  fcnnt,  n>er 

t)ermi§t  in  ben  grauen  g^locfen  bie  Summe  aU  be^ 
QBiffen^,  2tt)nen^  unb  6et)nen^  unb  §erän)et)^,  ba^ 
I)ier  fid)  geregt,  gerungen.  5?ommt  fte  bem  2tll  äu 

gute,  nur  irgenb  einem  Q3ßefen  au^er  biefem  ©e- 
ffirne?! 

73. 

9iur  jung  cntiMt  ba^  £eben  —  aUe^  ift  neu. 

74. 

S)er  9}?enfd),  ein  t)or  ben  unau^n)eic^tid)en  Seiben 

jitternbe^  unb  jagenbe^  ©efd^öpf,  t)on  einer  rütjren- 

ben  ®anfbar!eit  für  bie  n)enigen  g^reuben,  baä  aöer- 
bing^  nid)t  n)ei^,  n)em  e^  bafür  bauten  foll,  nod) 
tven  e^  fürcf)ten. 

Öereingeraten  in^  Sein,  ba^  man  nid)t  t)erftei^t. 
Q3erternt  t>a^  9iid)tfein  unb  begreift  ba^  Sein  nid)t, 

um  —  tDie  anbere  ©efd)öpfe  —  t)om  le^teren  n>ieber 
in^  erfte  ju  t)erfinfen. 

Sie^t  fid)  einem  Sein  gegenüber.  Q33a^  ift  er 
biefem,  biefe^  it)m? 

Sprüt)feuer  ba^  ©anae.  9Za(i)t  in  9läumen 
ringsum. 

75. 

QBie  tt)ir  bei  einem  QJorgang  ba§  QBort  „natür- 

tid)"  burd)fe^en,  ift  -^<l  ae^ife  einer,  ben  wiv  nid)t  er- 
flären  fönnen. 
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76. 
9)  avtmann^  9M  t;  t  H  ̂   m  u  3. 

Scbcr  Stern  tvixb  fij  unb  fertig  auägefforben  unb 
bann  fertig  ein  6tüc!  n^eiter  in^  210  gcrücft,  bann 
fommt  ber  näd)fte  bran. 

77. 
S^  ift  ein  tragifd)e^  Sterben  einer  ganzen  (Gene- 

ration t>on  23eftien  im  2iä)Ul  (JJlxtvo]top) 

78. 
2)ie  Siere  im  (Sffig. 

Sffigfd)tangen.  (Ein  en)ige5  ©ebären  unb  gegen- 

feitige^  Q3er3et)ren,  ju  9!}ZitUonen  in  einer  g^tafd)e. 
3tt)ei  Sälften,  bie  fi(^  gebärenb  trennen  unb  fetb- 

ftänbig  befämpfen. 
79. 

Q[Bat  t)elp  bo  bat  öuppen?  feggt  be  ̂ ogg,  a§  e 
af  een  gtäunig  ̂ logfAor  fmeten  wavb. 

80. 

(E^  iff,  at^  rt)äre  t?or  un^  eine  QBett  be5  QBa{)n- 
finn^  in  Sirümmer  gegangen  —  unb  wix  mären  ber 
Spu!  über  tem  ©rabe  berfelben.  9Zärrifvf)en  J)irn^ 

närrifd)e  g^ra^e. 81. 

®ie  (Eifinbung  ber  Spiele  geigt,  ba^  ber  9}?enfd) 
noä)  immer  eine  gu  tange  Seben^bauer  I)at  ober 
ba^  er  md)t  au^  einem  Stüdfe  tebt  nod)  leben  fann. 

82. 

2)tefe  £art)en  treiben  fid)  auf  ber  QBett  ̂ erum, 

fügen  einanber  me^r  üUc§  al§  ©ute§  au,  ba^  Q^er« 
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\)alten,  wobnvd)  fic  fid),  je  nad)bcm,  am  n)ot)tftcn  ober 
tDc{)eften  tun,  forgt  für  Me  ünauft)ört{d)fcit  be^ 
gKa^fcnbaa-ed)tt)tnbct^. 

83. 

®cr  Sraum  bcö  £cbcn^ 

ift  teer  unb  fd)aL  6onft  mü^le  ba^  QBefen  jum  £{d)te 
eru)ad)en  mit  bem  33oKben)u§tfe{n  feiner  Stpecfe  unb 
ber  be^  m^. 

So  aber  n^erben  bie  n^enigen,  großen,  ert)abenen 
©ebanlen,  bie  ber  9}lenfd)  in^  £eben  {)ineingetragen 

—  n)üßfe  nid)t,  n)ot)er  fie  fonft  übert)aupt  Ijerein- 
!ämen  —  t)on  ber  aögemeinen  (Erbärmtid)feit  unb 

ber  eigenen  Qä:)'wad)C  tjerabgeffimmt  unb  läi)cvliö) 
gemad)t. 

(E^  bleibt  nic'pt^,  tvovan  man  fid)  einigen  Stoedfe^ 
{)atber  galten  fönnte,  unb  hlo%  nm  t>a§  p{)pfifd)e  23e- 
f)agen,  bie  Stellung  in  ber  Serbe,  auf  ber  QSeibe 
unb  im  ̂ ferd)  t)ant>elt  e^  fid)  bann  in  erffer  n^ie  in 
te^ter  £inie. 

2)a^  ift  nid)t  n^ert,  gelebt,  geträumt  ju  n)erben. 

84. 

2)a^  9?eale  ift  ba^  ©efpenftifd)e  —  hvntall  9Zid)t^ 
nad)  mir.     QBa^  foll  ber  2)urd)gang^puntt  biefe§ 

£eben^?  QBa^  nül)t  —  tva§  tef)rt  er?  Q3or  mir  nid)t^ 
unb  i)inter  mir  nid)t^I  ̂ enn  einfad)  nid)t^  n?äre? 

85. 

Q2ßenn  man  bie  ®inge  t)on  ̂ öt)erem  ©efid)t^pun!te 

betrad)tet,  n)irb  man  enttpeber  ein  gro§^^  QBeifer 
ober  ein  großer  <5^uf 



86. 

^(^nn  man  nur  tDcnigften^  tvix^U  —  abgcfc^cn 
'von  einem  9?u^en  für  mid),  wenn  fd)on  mid)  ba^ 
£c6cn  unb  Sterben  unb  £ciben  nid)t^  tct)rcn  fann 

nod)  foH  —  tT)cm  nü^t  ober  tva^  ober  n)ie  nü^t  e^ 
t>enn  bann  übcrt)aupt? 

87. 

9)eUev  ̂ ovQen  —  ̂ crbtnanb^brüde  —  tövpev^ 
l{d)e^  2Bot)tbef{nbcn. 

(2^  ift  bod)  intercffant,  btcfc  Q35ctt  gtcid)  dncr 
^avxtätentammev  he\x(i)txQt  ju  t)abcn.  (E^  fann  fid) 
für  mand)e  Stugcnblidc  lot}nen.  Obmot)t  man  bicfer 
^oxm  t>e§  ®afctn^  in  fid)  brängcnbcn,  prcffcnben 

S^örpcrn  eine  gcmiffe  ltnbet)otfcnf)eit  nnt>  Itnbe- 
t)agtid)fcit  nid)t  abfpred)cn  fann.  ®d)tic^ttd)  ftimmt 
fic  jur  Sntfagung.  Soll  fic  ba^? 

Itnb  a\x§  bicfcm  fröt)Iid)cn  unb  i}eviXQen  ̂ inbc^* 
trübet  ern)ad)fen  ebenfotd)e  £umpe,  Sd)ufte  unb 
atberne  9iarren  wie  tpir  (bie  fid)  unb  anbere  t>on 
ZaQ  3u  Sag  t)erfd)ted)tern  unb  t)erfd)ted)terf 
n)erben). 

89. 

S)ie  öaupturfad)e  ber  fo  t)iet  bef tagten  S:äufd)ung 
an  ber  QSelt  unb  ben  932enfd)en  liegt  in  ber  über 
unfer  eigene^  Selbft  ba^  tviv  au^fd)lie^en  unb  ben 
9?litgef4öpfen  gegenüber  auf  ben  Stanbpunft  be^ 
23eobad)terä  ftellen  woUen,  inbeffen  un^  t>od)  nic^t^ 
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nottpenbigcr  al§  bic  ®ctt)ftbcol)act)tun9:  [ic  tDÜrbc 
nnß  3u  allem  mcnfctttd)  9)oi)en  unb  9Zicbcrträd)t{9cn 
ben  6d)lüf[ct  be^  Q3erftänbmffc^  liefern. 

90. 

2)a§   ber  9}?enfd)   fid)   ni(i)t  fetbft   au- 
tt)  i  b  e  r  t  f  t  ?  ! 

2)a^  ift  bie  9}Zad)t  ber  ©en}o^nt)eit,  er  ift  eben 
immer  um  fid),  fonft  t)ielte  er  e^  aud)  niä^t  a\x§. 

91. 

Meine,  t)om  ®anicn  abgefonberte  Stofffongtome» 
rate,  n)eld)e,  fo  !lein  fie  finb,  bod)  at^  fetbffänbig 

gegen  alle^  anbere  reagieren,  ju  9Zu^  i^re^  Sonber- 
fein^  bo^f)aft,  tüdifd),  biebifd)  finb: 

Organismen,  S;iere  unb  9}ienf(^en. 

92. 

2)ie  QBetStjeit  n)irb  fid)  nie  nad)  ber  ®umml)eit 

rtd)ten  —  fo  m\x^  fid)  ber  QBeife  fo  bumm  wie  ein 
anberer  ftellen. 

93. 

2)ie  unget)eure  9[)Zet)r3at)t  ber  9}Zenfd)en  ftet)t  auf 
ber  entn)idtungSftufe  eines  Stffen,  ber  reben  fann, 
nnb  t>a^  unterfd)eibet  fie  t)on  ben  nid)tfpred)enben, 
feineSrt)egS  ju  i{)rem  Q3orteite. 

94. 

9)?enfd)enfd)eu. 
Sie  ift  bered)tigt,  benn  eS  fommt  einem  nur  t)on 

menigen  ©uteS,  t)on  ben  meiffen  äbteS. 
Setbft  t>U  menigen  ©Uten  hevciUn  einem  mand)en 

Stummer  unb  ©orgen.  9Zur  ein  Q[ßefen  gibt  eS,  mit 
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bcm  man  ftct^  aufrieben  ift,  ba^  ift  man  fcl&ft  unb 

mand)mal  t)at  man  aud)  Hrfad)C,  mit  fid)  fetbft  un- 
aufrieben  ju  fein. 

95. 

QBenn  man  eine  gro^e  2tn3a{)t  (bie  9}Zaffe)  ber 
9}ienfd)en  ©emeint)eiten  in  QBort  unb  Sat  begef)en 
fie^t,  bie  i^nen  fo  fetbftt)erftänblid)  finb,  ba  erfaßt 
einen  woi)l  ein  ©d)auer  be^  (£!et^. 

96. 

QBenn  ba^  Q3ot!  nur  einmal  eine  Sttjnung  bat)on 
befäme,  tvU  bumm  unb  rot)  eö  iff. 

97. 

23i^  fid)  ba^  ©efd)ted)t  fetbff  t)ernid)fen  lernt,  ift 
fein  §eit  für  bie^  in  fid)  t)ertiebte  ©efd)IeAt, 

98. 

^effimift. 
S)er  9}Zenfd)  fann  bie  QBett  miferabet  fd)etten, 

aber  ift  fie  eä  aud)  t)om  t)öt)eren  Stanbpunfte? 
(Egat!  ̂ er  ®tanbpun!t  beö  9}Zenfd)en  ift  bod)  ber 

bered)tigte,  ba^  9?id)tigel 

99. 

3)er  S^inger   ber  Q3orfet)ung,   tvo   ber   :^intupft, 
bleibt  oft  lein  t)eiB  geledert. 

100. 

2tIIer  3ctmmer  ber  Sragöbie  iff  ftunbegebeul  über 
empfangene  ©d)idfal^f(^läg<^ 
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101. 

Itnb  foH  unb  tann  man  c^  bcn  ©ej'cf)öpfcn  übet- 
nct)mcn,  tDcnn  ftc  fid)  biefc^  ®afeinä  tPürbig,  nämttd) 
erbärmtid),  betragen.  (23etrug  unb  ®d)anbe  :c.) 

102. 

3e  ebtev  einOEefen,  je  etenber;  felbft  berSd)mut), 
ber  ii)m  in  ber  33ßett  üon  aul^en  anfliegt,  txäxxU  e^. 

103. 

S)ie  Sbeale  n^erben  unä  met)r  unb  metjr  abgetötet 
t>om  £eben,  je  ätter  n)ir  n^erben  unb  je  me^r  tvxv 
erleben. 

104. 

9iid)t^  förbert  bie  90Zenfd)entiebe  met)r,  a(^  n)enn 
man  in  tuntid)fter  Surüdgejogenf^eit  t?on  aHer  ©e- 
feHfd)aft  lebt,  unb  nid)t^  i[t  met;r  baäu  angetan, 
9}ienfd)ent)af3  ju  erroeden,  ate  ber  rege  Q3erlet)r  mit 
ben  9}?enfd}en,  n)etd)e  eine  öorbe  t)on  23eftien,  unb 
jtDar  eine  ber  fd)timmften  2trt  x]t 

105. 

3u  fpät  tvivb  man  inne,  ba§  e^  eigentti(i)  ein  Q3er« 
bred)en  ift,  S^inber  in  bie  QBelt  ju  fe^en,  ber  fieben^- 
qual  unb  Sobe^furdjt  preisgegeben. 

g^reuben!?  Q3ergättte  —  finb  feine  I 
106. 

(ES  ift  dn  Q3erbred)en,  unS  fortjupftanäen,  t>a  t>xe 
tDibrigften,  ptatteften  Patrone  unb  ©änfe  [un§] 
immer  unb  immer  baran  t)ermat)nen,  t>a^  tvh  nid)tS 
23effereS  jeugen,  als  tvxv  felber  finb,  unb  baS  lo^nt 
fid)  nid}t,  baS  ift  unentfd)ulbbar. 
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107. 

2(a  bem  Qlente,  bev  Stu^ftAtötofigfcit  bc^  Sa- 
fein^  gegenüber  wävc  n)ot)l  ber  £ntfcf)tu§:  feine  ©e- 
fct)öpfe   met)r   xn§    S)afein   rufen   ju   tDoQen,   ber 
tjeitigff  e ! 

108. 

Steine  marme  (Empftnbung  t)at  S)auer;  bie  füf)te 

Q2ßeltt)erad)tung  mag  einer  feftf)atten,  ben  aufrid)ti' 
gen  ̂ ammev  nid)t  fofort  parobiert  it}m  bie^  ein 
Q3orfaIl,  ber  berb  eingreift,  ober  eine  ̂ erfon,  bie 

ganj  von  ber  ̂ >id)tig!eit  it)reä  ̂ a\mx§  überzeugt  ift 
nnt>  t>U  dm  23eQuemtict)feit,  jum  23eifpiel  ©tiefet- 
äie^er,  3rnd)fe  t)erfaufen  tpid  zc. 

Q32a^  t^oii  bcm  gemattiaen  QBet)  gefagt,  gitt  ebenfo 
t)on  bei  ty  ̂ ube  über  ©ro^e^. 

9lui  ba^  platte,  (£rbärmad)e,  ba^  Statte,  QBeg^ 
trerfenbe  mag  einer  foitfpinnen. 

Q2Bir  i)aben  nid)t  ben  S?raftaufn)anb  in  unferer 
9)?afd}ine  für  fotd)e  £eiftungen. 

2)ie  QBett  eifättet  n)ot)(  unb  er!attet. 

109. 

2)ie  S^onflüte  finb  emig. 
S)er  emige  menfa)lid)e  3^^nter  tiegt  barin,  ba§ 

jeber  ®terblici)e  an  ben  ̂ unft  angelangt,  tvo  xi)n 
bie  yn3utängUd)!eit  be^  Sein^  fd)mer3lid)  berührt, 

möge  biefe  in  n^a^  für  einer  ©eftatt  immer  fid)  bar- 
ftellen,  a(^  menfd)Ii'i)e^  ©efet),  at^  gefe(Ifcf)afttid) 

fitttid)e  Snftitution  ober  at^  „götttid)e^  ©efe^",  at^ 
ebenfalls  feiner  Stppellation  jugängtii^e  Strenge  be^ 
(Zcin^. 
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(Ein  Sraum  ber  ®d)n)ärmcr  nur,  [ba^]  bic  äbcf- 
Itcfcrung  unö  biefe  brüdcnbcn  Sagen  aufä^ingt  unt> 
i>a%  burd)  9lü(Jfef)r  jur  9latur  unb  burd)  genaue 
S^enntni^  tl)rer  ©efe^e  fid)  baä  umgeftalten  üe^e. 

110. 

(2tn  9}Zäbd)en  t)at  fid),  t)om  ©etiebten  t)erlaffen, 
getötet. 

Sine  anbete  nimmt  e^  Ieid)t. 

e^  gibt  9}Jenfd)en  —  Optimiften  tPoEen  tvxv  fie 
nid)t  nennen  —  bie  aüe^  teid)t  net)men,  jeber  ©e- 

müt^ben^egung  an^  t>em  Q93ege  get)en,  eine  ,,&e^e" 
auffud)en,  über  aße^  (Ernfte,  ba^  it)nen  bie  fiaune 

t)erbirbt,  fpotten,  e^  t)erad)ten  —  eine  2)ummt)eit 
fd)elten,  n)a^  fie  rüt)ren,  beulen  mad)en  n)itl,  turj, 
aUe^,  n?a^  fie  unangenet)m  berührt  —  unb  ba^  tnt 
jebe^,  ba^  fie  nid)t  belad^en  Wnnm  —  jur  Seite 
fd)ieben. 

QSßa^  für  gemeine  (St)ara!tere  ba^  aber  gibt,  2e\xte, 

bie  ̂ öd)ften^  im  Spitat  bem  (£rnft  unb  bem  felbft- 
tofen  23emüt)en  anberer  nm  fie  fid)  beugen,  oft  anä) 
ba§  nid)t. 

S)a  finb  bie  §  eiteren 

au  beneiben  —  wenn  fie  fetbft  eine  (Empfinbung 
bat)on  t)ätten,  bann  n)ären  fie  fd)on  aber  nid)t  fie 

fetbft.  —  Sie  i}ätUn,  be^  Suftanbe^  hmn^t,  xi)n  er- 
ringen muffen,  ba^  ftimmt  nid)t  ju  i^rer  ̂ autt)eit 

unb  9lo^eit. 
111. 

Seber  ©d)rei  ber  £uft,  bie  it)r  Derbu^tt,  unb  iebe^ 

qßonneftö^nen  —  it)r  i)abt  ja  red)t  —  e^  xvav,  tvav 
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U)irfüd),  n)al)rt)aft{g  wav  C5,  wenn  bu  tängft  aud) 
nimracr  Mft;  \xnt>  t>ie  2n]t  unb  aud)  txe  ̂ onne,  fie 
n)ar  mr!Ud),  aber  aud)  ber  Sd)rci  be^  6d)meräcö, 

bcr  ̂ etn  —  bcr  6d)tt)ctf3  bcr  Slngft  unb  be^  Sobc^, 
er  trar  cbcnfo  tPtrflid)! 

112. 

(£ä  tft  eine  23o5t)eit  ber  9^atur,  ba^  xvxv  haß 

23efte   nid)t   empfinben   —    ba^   9Zid)tfe{n. 
113. 

QBir  finb  ntd)t  (S>ott  nod)  ber  9?atur  ®an!  fd)utbtg 

für  biefe  Sfiftenä  unb  xt}ve  tpenigen  g^reuben. 
114. 

2)te  5?orreftur  ber  t)erberbfen  QBett  —  fie  ift  in 
unferem  ©e^irn  —  fte^t  jebem  frei:  Setbftmorb. 

115. 

SlKe  QBetter,  e^  ift  t)öd)ff  unangenet)m,  ba^  t>a§ 
2ebcn  nid)tg  tDert  ift  unt>  man  t>o(i)  nid)t  gut  ben 
©efd)öpfen  ten  9?at  geben  fann:   23eginnen   Sie 
cttva§  ©efd)eitere^l 

116. 

3a,  n^enn  man  bic  Stottern  be^  2el>cn^  in  aUen 
©raben   burd)gemad)t  —  unb   erjätjlt   bMon  ben 
^voi)en  unb  ©tüdlid)en  —  fie  t)er[tet}en  un^  nid)t. 

117. 

SlKe  Seben^luft  ift  nur  ein  (Srftaunen  über  i>a^ 
Seienbe  übert)aupt  nnt>  beffen  9)Zannigfattigfeit.  (£^ 
än^adt  unb  ̂ erfe^t  nn^  t>a§  £eben,  man  fann  eä 
mübe  n)erben. 
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118. 

2)cr  932cnfd)  lernt  nur  tnvä)  £dben,  t)on  bcn 
Jrcuben  bc^  £cbcn^  gilt  ba^  Sprtd)n)ort:  ber 
®ummc  t)af ̂   ©lud,  ba^  t)ci^t,  n)cr  gtüdtid)  fein 
fann,  bcr  t)crmag  c^  nur,  trenn  er  fid;  beö  ®enfen^, 

ber  6d)ä^ung  ber  g^reuben  begeben  ̂ at.  5)a^  £eben 
be^  ©enuffe^  n)egen  —  tvev  bte  mäßigen  g^reuben 
feunt,  bie  tcxnen  9Zad)t)alI  t)aben  —  ber  mu§,  felbft 
atö  ungläubig,  t>xe  (Entfagung  ̂ öt)er  [teilen,  fitttid)er 
finben. 

119. 

Slönnte  man  bie  SJobe^furdit  t)ertieren,  tvcv  möd)te 
nod)  ba^  Seben  bef)alten? 

120. 

3U)ei  Urteile. 

S)iefe    ©efd)öpfe    finb   ebler   alä   i{)r    £o^,   fie 

j'd)ränlten  fid)  ein,  fie  fd)afften  fid)  Sitte  unb  9}iorat 
unb  brad)ten  Sinn  in^  Sinnlofe. 

2)iefe  ©efd)öpfe  finb  ganj  nieberträd)tig  unb 
brutal:  obwohl  fie  n)iffen,  ba§  i^v  Sein  furj  ift, 

t)erbittern  fie  fid)'^  auf  jebe  2trt. 

121. 

©egen  ba^  itnt)ernünftige  be^  Sein^  fid)  aufju- 
lel^nen,  ift  gleid)fall^  unt)ernünftig. 

122. 

e^  ift  dm  gro^e  anannet)mlid)feit,  geboren  ju 
n)erben,  n)eil  man  bamit  ber  ̂ tveiUn  weiteren  nid)t 

au^n)eid)en  fann  —  8U  fterben;  e^  t)anbelt  fid)  nun 
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barum,  ob  ba^,  tva§  ätDtfdjcn.  bicfcn  hexben  (Et^ett' 

tualxtäten  liegt,  ber  ̂ ')lni)e  wert  ift  —  bic  mdftcn 
fagcn  ja  —  bic  ̂ JZajorität  cntfd)eibct. 

123. 

3(^  tue  md)t  bcn  QEunfd):  Ot),  tväx  id)  nie  ge- 
boren!  9}iid)  reut  e^  md)t,  gen)efen  ju  fein.  Smmer 
gibt  eä  and)  932omente,  wo  man  fid)  freut,  ba^  man 
in  biefer  QBett  ber  grfc^einungen  miterifttert  t)at. 

9^id)t  bie  g^eigt)eit  nod)  bie  S^üt)n^eit,  bie  2tuöbauer 
to^nt  ba^  geben.  3Bed)fetnb! 

124. 

S)ie  Opttmiften  xvoüm  un^  ba^  gtenb  megreben, 
bie  ̂ effimiften  ben  3ammer  t)inaufbi6putieren. 

125. 

Opttmi^muö  nnb  ̂ effimismuö 

finb  cbm  5n)et  2infd)auungen;  ein  Spftem  barau^ 

3U  mad)en,  ift  ein  g^et;(cr.  So  gut  wie  man  bem 

xpeffimiften  fagen  tann:  So  arg  tmrb'^  ni*t  feini 
fo  gut  fann  man  bem  Optimiften  fagen:  Jla,  fo  be- 

fonber^  ift'^  a\xä^  nicbt!  ̂ üv  bm  S)ramatifer  babexx 
beibe  red)t,  fobatb  fie  fid)  in  ber  Sage  barna*  be- 
finben,  e^  fann  ja  arg,  red)t  arg  für  einen  einjetnen 

lommen,  nnb  bann  t}at  er  red)t.  —  2)abcr  mirb 
and)  ber  g^aH  eintreten,  bafe  beibe  unred)t  für  ben 
2)ramatifer,  ja  nbevhanvt  uured)t  baben,  bann  be- 

geben fie  fid)  auf  ba<^  tomifd^c  ®ebxct.  Qxn  Optimift, 
ber  fortn)ät)renb  geauätt  unb  geplagt  toirb,  jebod) 
bei  ber  hebten  QBett  bleibt,  ift  fomifd},  ein  ̂ effimift, 
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ber  fortn)äf)venb  über  Qa3cttfd)mßr3  :c.  ftagt,  gav 

mcf)t  ein  bi^c^cu  labet  unb  fid)'^  tpot)!  fein  täftt, 
immer  über  bie  QBelt  jammert  unb  babei  fet)r 

giüdtid)  lebt  —  ift  fomifd).  QBenn  aber  einen  nn" 
[etigen  Strmen  ber  ̂ effimi^mu^  plö^Iid)  erfaßt  oh 
ber  9)öi}C  be^  3ammer^  —  je  n)a{)rer,  je  rid)ti9er, 
je  getpaltiger  ift  bie  3bee  ber  QBeltt)ern)erfun9,  al§ 
ber  Sammer  tvai}v,  furd)tbar,  graufam  ift.  2)ie 

g^ra^e  ber  9}Zobe  be^  ̂ effimiämu^,  geiftreid)e^  3ur-- 
6d)au-Sragen  großen  QBeltjammer^,  jebe  Sudung 
unma^r,  jebe  Sräne  tpäffern  —  ba^  ift  fomifd)  unb 
aud)  t)erad)ten!Sn)ert.  6ie  fd)neiben  auf,  tra^  trei^ 
Sammer  at^  fte  erlitten  t)ätten,  unb  fie  Unncn  it)n 
nid)t  einmal  entfernt. 

dagegen  mu§  bie  Sotjeit  n)at)ren  5)ulben^  unb 
Selben^  unb  ed)ten  ©d)meräe^5  proteftieren. 

Seber,  ben  ber  Sd)mer3  paät,  n)irb  ̂ effimift 
n)erben.  Seber  t)on  irgenb  einem  ©enu§  ©efättigte 
Optimift.  Itnb  ba^  beibe^  oft  unb  t)ielmal,  wie  e^ 
in  feinem  2)afein  n)ed)felt,  auf  fürjer  ober  länger, 
je  nad)  Temperament  unb  natürlid)  t)ernünftiger 
QBertung  ber  ©enüffe  unt>  be^  (5d)mer3e^.  2lbfolute 

Q3erneinung  toirft  bramatifd)  (au^er  ate  Q3ßal)n-- 
finn^motit?)  immer,  ba  gan^  frud)tlo^  g^g^u  eine 
allent|)albige  9lealität  gefegt,  lomifd). 

126. 

QBer   biefe^    2ct)cn   bereut,   tft!ranf. 
3a,  man  i)at  aber  oft  S?ran!t)eiten,  biefe  füt)ren 

toieber  jur  ungeftörten  g^unftion  ober  man  tann  aud) 
baran  fterben. 

^naettöniöer.  8. 
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S){e^  Ö^Ö^n  bcn  Q3orn)urf  bc^  itnto9ifd)en  in 
meiner  23ef)auptung  oöen,  nnb  meinen  f  o  n- 
fttgcn   oft   pefftmifttfd)cn   2tnf d)auun9cn. 

®tc  5^ranff)eit^9efd)td)tc  iff  iebenfalf^  tntcrcffant 
QenuQ,  ba^  fic  au^Qe^exä^net  ju  tperbcn  t)erbient. 

127. 

S)ie  ©cfat)r  be^  ̂ effimt^mu^  ffe^Jt  bann,  ba^  er 
mübe  mad)t  \xnt>  eine  politi]ä)e  9?ea!iion  erleid)terf. 

II.  ®ie  Offenbarung 
128. 

2){e  Q3ßett  r{cf)tet  fid)  jeber  fo  äiemttd)  fetbft  ein. 

(£r  mobeüiert  fie  nad)  einem  9?eli9ion^--,  pt)ito- 
fopt)if(^en  ober  fojiaten  ©pftem,  ja  felbft  nad)  n)iffen- 
fd)afttid)en  ̂ rinjipien  nnt>  friegt  babei  ettoaö 

{)erau^,  i>a^  er  für  tootjntid)  —  ober  ganj  unbequem, 
aber  richtig  ptt. 

9Zatürtid)  i^ätt  jeber  auf  feine  QSelt  unb  t)erlangt, 
ba^  t>ie  anbern  fid)  ate  feine  9}Ziet^parfeien  t)übfd) 

anffänbig  betragen,  mand)mat  t)ertangt  er  anä)  ge- 
rabeju  3inö.  (Er  betogiert  gerne  mit  feiner  QSett 
Itnjufriebene.  (£r  n)itt  9^ut).  Setbft  n)enn  er  23au- 
fäüigfeiten  entbeät,  forbert  er  \)on  ber  guten  Qehen^- 
avt  anberer,  über  fetbe  {)inn)egäufet)en,  benn  beffer, 

ru!;iger  zc,  tvoiint  fid)'^  nirgenb^  aU  in  feiner  QSett! 
93erffet)t  it)r,  n)arum  fid)  jeber  um  feine  QBett  tpet)rt? 
diejenigen,  n)etd)e  nun  über  it}re  QSelt  fid)  in  einer 
2trt  llbereinftimmung  befinben,  finb  mäd)tig  xmb 
Unterbrüden    anbere    QBeltformatoren.    Q3on    ber 
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clgcuttidjcu  [QBcIt]  tDiffcn  wiv  \o  QUt  wU  md)t^. 

Sic  grfcnntni^  ift  alt,  baß  n)ir  bev  QBclt  jo  gcgcn- 
übcrftct)cn,  n)ia  aber  md)t  crfannt  tpcrbcn.  2)ic 

SbeattDelt  —  mand)mat  md)t  fd)ön  noä)  bequem  — 
bei)äU  xi)v  9led)t.     3)er  9}lenfd)  n:)o{)nt  fi(^  gerne 
wo  ein. 

129. 

®urd)  n)eld)e  9}lärd)en,  Sentenjen  2C.  fott  ber 
9}ienfd)  über  ba^  £eben  beruhigt  n)erben?!  9}lan  rät 

it)m,  ba^  QSat)nfinnigffe  ju  glauben,  um  ntd)t  ma^n- 
finntg  ju  n)erben. 

130. 

2tl^  ob  ba^  9Jatürlid)e  ntd)f  an  fid)  ba^  (grftaun- 
tid)ffe,  ltnergrünbl{d)fte  n)äre,  fud)en  bie  9}ienf(ä)en 
nod)  nad)  äbernatürlid)em.  QBo  foÄ  ba^  fein,  ba 
man  bod)  nirgenb^  au^  ber  9latur  tjerau^  fann  unb 
bie  un^  allentt)alben  umgibt?! 

131. 

Sebe^  S^italter  t)at  feine  Q3ifionäre  unb  ̂ oxi" 
t)ulfionäre  unt>  biefe,  burci)  ba^  Q2ßelträtfel-£öfen 
ober  bie  l)irnt)erbrannteften  Stuflöfungen  aufgeregt, 
bilberten  unb  f  d)ilberten,  n)unberten  unt>  ptunberten, 
tva^  t>a§  3eug  t}UU,  unb  befanntlid)  ftedt  ba^  bie 
Waffen  an,  bie  n^enigen,  bie  nod)  flare  Stugen  \)abcn, 
mußten  ftet^  biefe  äubrüden,  wmn  fie  nid)t  ju  (£t)ren 
irgenb  eine^  2tbertt)i^e^  erfd)tagen  fein  n)oEten. 

132. 

2)ie   S^o^mogonien 

ber  9leligionen,    bie    gutau^gebad)ten,    fonfequent 
au^gefüt)rten     Spfteme     gnoftifd)er     unb 
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f  0  n  ft  i  9  e  r  tranfscnbcnten  ̂ t)itofopI){c,  btc  un^ 
über  t>en  Itrgrunb  aller  Singe,  über  t>a§  ©ein  unb 

QSerben,  ja  fetbft  über  ba^  Q3er9e{)en  berUi)i9en  — 
un^  alle^  t)om  §immet  bi^  jur  (Erbe  überbliden 

laffen  unb  unö  bie  ̂ erfpeftit)e  auf  ein  \xmnt>lxii)<^<o 
Sein  unb  QBirfen  in  biefem  enftpirrten  ®anien  er- 

öffnen, biefe  23üd)er  finb  9efd)riebener  ©onnen- 
fd)ein,  man  glaubt  auä  bumpfer  Stube  auf  bas  tvcxU 
£anb  geraten  äu  fein,  t>en  üoEen  9lömer  t)or  fidt),  im 
©rünen  ju  fi^en  unb  au^  allen  Sein^bebingungen 
unb  aller  S^aufatität  entronnen  ju  fein,  neu  füt)tenb, 
ba§  n)ir  finb,  unb  ber  dtviQtdt  ben^u^t,  unserftörbar. 

133. 

S)ie  ynfterbticf)feit^ibee  t)erbanft  il)re  (Entftet)ung 
tt)at)rfd)eintid)  in  te^ter  £inie  ber  ganj  rid)tigen 

2tnfd)auung,  baff  biefe^  2ch^n  o{)ne  ein  grunb- 
legenbe^  (Q3or-Sein)  unb  au^traggebenbe^  anbere^, 
für  fid)  allein  atfo  bod)  gar  ju  bürftig  unb  nid)tg-- 
fagenb  fei. 

SoH  id)  bem  9}Zonb  nie  natiev  unb  ben  Sternen, 

at^  id)'^  t)ier  fann,  !ommen  unb  l)inter  —  bie  QBelt? 
134. 

®a^  erfte  £t)riftentum. 

9Zid)t  nur  ein  ©etjeimbunb  —  ami)  ba^  taufenb- 
iäf)rige  9leid)  ftanb  bet)or!  3a,  faU^  fie  frütjer 
ftarben  (9}Zärtprer),  tpie  nat)e  tag  i>a  bie  Stuferffe« 

l)ungl  „2)a^  ©efd)ted)t  rt)irb  nid)t  t)erget)en  — "  211^ 
fid)  biefe  Hoffnung  trügerifd)  ern)ie^,  tpurbe  aHeä 
auf  ba^  tranfäenbentale  ©ebiet  binübergefpielt,  t)on 

biefem  tuieber  auf  ba^  materielle  —  Spiritismus. 
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3cben  ©toMcufäcr,  bcu  baß  9?ätfct  be^  2)aj'ein^ 
bcm  9}Zcnfd)en  aug  bcr  bangen  23ruft  prc^t,  auf- 

fangen, ergreifen  —  jerfe^en  unb  bann  auß  biefen 
Seufsern  unb  2tuffd)reien  ein  ©pftem  bitben!  Sitte 
gjlet^obel 

135. 

03  0 1  n  e  p, 

ber  an  ©oft  unb  itnfterbtid)fe{t  gtaubt,  tvM  aüe 

Q3öt!er  bran  glauben  —  9}lajorttät! 

136. 

QBa^  ift  ba^  Q3ertangen? 

^laä)  bem  Sobe  nod)  einmal  auftobern  unb  bie 

gan^e  QBat)rt)eit  n)iffen  —  bann  t)erget)en. 
S)ie  Sttterpellation  an  ba^  2ttt. 

137. 

QBie  nid)tig  unb  fd)at  mand)en  9Zaturen  ba^ 
menfd)tid)e  Sein  fd)on  früf)3eitig  erfd)ienen,  erl)ettt 
barau^,  ba§  t)iete  e^  an  fid)  für  niä)t§  aU  eine 
®urd)gang^ftation  betrad)ten  n:)oKten,  |)inter  n)etd)er 

erft  ba^  (Eigenttid)e  (be^  6ein^,  be^  QSefen^)  be- 
ginnen foKte;  unb  fid)  fofort  auf  biefe^  (£igentlid)e 

mit  §inn)egfe^ung  über  bicß  nebenfäd)tid)e  ©d)ein- 
leben  t)orbereiten  tvoUUn, 

2)ie  Q3eracf)tung  ber  (Erbe,  bie  QvUnntmß  ber 
9iid)tigfeit  ber  gangen  3n)ifd)en  9laum  unb  3^it 
bat)innebelnben  (£rfd)einung^n)ett  füt)rt  unter  t)ieten 
anberen  9}Zotit)en  aud)  jum  ©tauben  an  bag  3en- 
feitö. 
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138. 

Knftcrbttd)fcit. 
S)a§  mand)c^  menfd)ttd)c  6d)ßufat  ffraflog  t)on 

Rinnen  fd){eb,  gab  x>Ul  2tnta^  mit  3um  ©tauben  an 
t>a§  5;ranf3cnbßntc. 

9}ian  bad)te,  c^  fei  ntd)t  aus,  c^  muffe  fortfpteten, 
ben  Q3er9ett)atti9ten  muffe  it}v  9led)t,  jebem  Sd)reden 
fein  Qot)n  n)erben,  unb  ba  e^  t)ier  nid)t  9ef(i)a{), 
fo  anber^tt)o. 

(Ein  Sd)nipfet  feinet  ©ein^  muffe  t)erübert)an9en 
in  ein  anbere^  ©afein^gebiet,  tvo  aUe§  aufgetragen 
werbe. 

139. 

2tte  wenn  ba§  £eben  nid)t  genug  QBunber  in  fid), 
foHte  e^,  tpei^  e^  ber  Senfer,  wa^  fonft  fein,  ein 
anbere^,  al^  e^  iff,  ber  9}Zenf d)  fing  ju  fabetn  an  nnt> 

be3at)tte  g^abet^änfe  unb  tut  e^  i)ente  nod). 
(2)ie  QBoHe,  bie  ber  QBinb  t)or  fid)  i)ertrieb;  tpar 

ein  9?o^,  brauf  irgenb  ein  ®ott  ritt  :c.,  2C.,  2C.) 

140. 

S)iefe  QBett 

leit)t  uu^  gar  feine  Organe  äu  t)öt)erem  g^orfd)en. 
9}iit  groben  ©innen  au^geftattet,  ftet)en  n)ir  it)ren 
9^ätfetn  mad)ttoä  gegenüber.  9cur  ®e{)nfud)t  nai) 

(Erfenntni^,  nad)  g^reit)eit  Don  all  i>en  23anben,  in 
bie  un^  ba^  S^teifd)  fd)Iägt,  erfüEt  un^,  nur  ©et)n- 
fud)t  t)ebt  nn^  über  un^  fetbft  ju  t}öt)erem  Sein  al^ 
baä  ber  Siere.  Q3ielteid)t  iff  biefe  QBett  nur  eine 
^f(an3fd}ute  ber  Set)nfud)t,  if)r  entrinnen  ju  tootten, 
if)re  £ef)re  ein  2(nffreben  nad}  ber  (Znd^e  beffen,  n)a^ 
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tviv  (S>ott^ext  nennen  ober  anberä  I;eif3en  unb  bod) 

meinen.  9htr  wn  biefer  QBelt  tDiffen  können,  er* 
mecit  ben  Srieb,  t)on  einer  t)öt)ern  n^iffen  ju  tpolten, 
bie  nn^  eben  \?on  biefer  unferer  Q3ßelt  t)ern)et)vt  unb 
Dert^üßt  unrb. 

141. 

ltnfterbtid)!eit. 

QBir  t)er(an9en  fie,  um  ben  ©enüffen  be^  2)afein^3 
in  einer  QSiebert)otun9  be^fetben,  burd)  bie  grfat)- 
rungen  be^  erffen  gen)i^i9t,  9ered)t  ju  n)erben  ober 

ber  9leugierbe  tpegen  beä  —  t)offentIi(^  bann  fid) 
aufflärenben  —  QBelträffel^.  23to^  atö  Straft,  biefe 
befäfigenb,  fortsmoirfen  —  nid)t! 

142. 

2)ie   ®rt)attung   ber   (Energie   (Straft). 
Ob  aud)  eine  berartige  ftattfinbet  mit  ber  geiffigen 

Äußerung?  —  ©ans  ̂ ^^we  llnff erb tid)!eif^-2tnf länge! 
—  O  ja  —  aber  gleid)n)ie  bie  Straft  nur  an  bie  2{tt- 
famt^eit  be^  Stoffel  gebunben  ift,  fo  tpirb  an^  ber 

Snfelleft  nid)t  an  bxc  eingetnen  Organismen  ge- 
bunben fein. 

143. 

^enn  f)eute  bie  an[terbtid)feit  ber  ©eele  bis  jur 
gDibenä  ern)iefen  n^äre!? 

Qi5ie  fät)e  bann  baS  2ehen  anß'i 
QBie  bie  ©d)riften  ber  t)on  Slrseit  an  3tt)eifetnben? 

(,,Q3ßte'  ber  §uber  ungläubig  n^arb"  tväve  bann 
ganj  tjarmtofe  2tbmaf)nung  gegen  ©rabfd)riften- 
Unfug.) 
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144. 

S)  i  c  6  ü  n  b  c, 

t>a^  ant)olt!ommenc,  Unau^QeQlid^ene,  tarn  nt(^t  'von 
an^cxx  in  bic  Q3ßctt,  c^  mu|^  erft  au^  tt)r  tjtnau^. 

145. 

geragt  bcn  Pfaffen  md)t  nad) :  &otU^  (Soiin  cvtöft 
btc  9!}Zcnfd)cn.  QBarum  grabe  bie  ätpcibeimgcn 
Sebctpcfcn,  tparum  crlöft  ber  2(ff cngott  §anuman 
mct)t  bic  Stffctt?  QBcil  übert)aupt  (Ertöfung  leine 
ftattfanb.  Q3on  Zob  unb  Sünbe  foKen  n)tr  ja  ertöft 
fein,  tvxv  fterben  nnt>  teiben  unter  ber  (Erbfünbe. 

146. 

Sie  ®d)ute  biefe^  £eben^  —  bie  Q3or- 
bereitung  auf  ein  anbere^. 

®ott  lä^t  mand)em  nid)t  Seit,  biefen  miferablen 
5?urä  bnvä:)inmaii)cn,  ruft  mand)en  al^  S^inb  ab, 
mand)en,  n)enn  er  eben  am  2cvncn  n)äre,  unb  betagt 
mand)en,  bi^  er  aHe^  n)ieber  t)ergeffen  i)at. 

147. 

Otpmpia. 
2tuf  bie  9}lären  t)on  ben  ©öttern  ̂ at  ber  9}cenfd) 

ffet^  f)atbgtäubig  {)inge{)ord)t.  ©etan,  n)ie  er  gett)oIlt, 

gemußt,  feineötDeg^,  tvxc  er  foUte  —  er  gab  bie^ 
2chen  nid)t  für  ein  anbere^;  tvo  e^  fd)ien,  gab  er 
e^  für  ein  gteid)eg,  baö  it)m  bieten  foüte,  wa^  il)m 
Itmftänbe  in  biefem  t)erfagten. 
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148. 

Stften. 
2)tc  ticffinnigftcn  9lettgton^ft)[tcmc  tDcrben  in 

xt)vex  9)dmat  gcrabc  fo  hcaä)tet  unb  9et;anbt)abt,  tmc 

beriet  t)eim{fd)e  Singe  bei  un^,  2)em  Spötter:  Sin- 
finn,  bem  ̂ vommen:  9Jiaut-  unb  Scremonienbienft, 
bcm  g^orf(i)er:  9Jienfd)enU)ert 

149. 

^enn  man  nid)t  immer  in  (Za(i)(tn  ber  ̂ letigion 
auf  ba^  23egtücfenbe  ̂ intreifen  n)ürbe,  at^  ob  ba^ 
mit  ber  QBa^ri^eit  irgenb  cttva^  ju  tun  tjättel  2tud) 
ein  92ßat)n  tann  glüdtid)  ma^i^en. 

150. 

S)ie  ©ebitbeten  t)atten  e^  nur  gu  pufig  unter  fid) 
U)ie  bie  2tuguren,  fie  betäd)etn  ben  frommen 

©lauben,  tjatten  it)n  aber  für  5Hnber,  g^rauen  unb 
gemeine  2enU  für  notn^enbig,  tooHen  bai)er  ba^  fo- 
Qcnanntc  Q3otf  beileibe  nid)t^  baDon  merfen  laffen, 
aU  ob  e^  biefe^  nid)t  au^  ben  öanbtungen  ber 
Q3ornet)men  entnäf)me,  n^a^  e^  t)on  beren  ©tauben 
unb  fittentofen  ©runbfä^en  äu  I)atten  t)ätte. 

151. 

&ott  ift  erfunben,  um  i!)m  alte  unfere  2)ummt)eiten 

unb  9iiebertrad)t  aufjubürben,  ba  er  al^  te^te  ̂ n- 
ftanä  fie  getoä^ren  tä^t:  ®ie  t>on  &ott  eingefe^te 
Obrigfeit. 
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152. 

®{c  d)nftt{d)c  ̂ elxQxon  ift  tvo^l  bic  unmoratt- 
fd)efte:  fie  tväl^t  bU  Q3crantn)0itlid)fcit  be^  9}len- 
fchcn  t)on  bicfcm  ab  unb  bcm  (Erlöfer  ju. 

153. 

„©Ott    f}at   für    alte    S5;icrc    bcn    Sifd) 

9cbec!t  !" ^of)t,  n)o^t,  ttßbcr  ̂ ahdiian^,  aber  baö  tff  fet)r 
unan9enet)m  für  bic  QSefen,  bte  aufgetragen  trerben. 

154. 

®er  23ettter,  ber  ba^  Sd)tafgetb  md)t  hat;  ba§ 
9)a\x§,  wo  er  näd)ttgen  woUtc,  t)erbreunt  famt  ben 
SntDO^nern.  QBie  ge!ränft  e^  it)n  t)at,  &ott  meint 

e^  gut,  n)o  er  e^  !)art  su  meinen  frf)e{nt  —  aber  mit 

ben  anbern  meint  er'ä  nid)t  gut.  QBer  teilt  I^eufe 
nod)  biefe  nait^e  2(uffaffung? 

155. 

2t{),  ©Ott  t;at  \a  xxi(i)t  Q3ater  unb  9}?utter,  fon|t 
trennte  er  md)t  Sttern  unb  5?inb. 

156. 

3u^  unb  5^t)eotogie  —  ̂ iffenfd)aften,  u^etAe  fi(!) 
auf  Objefte  be^ietjen,  Don  benen  fid)  toenig  in  ber 
QBelt  merfen  tä^t:  ©ott  unb  9lect)t. 

157. 

©Ott  ffel;t  über  ber  Q33elt,  in  feinen  2tugen  ift 

nid)t  Q3ßot)I  nod}  Übet,  nid)t  gut  nod)  böfe  —  u^er 
tt)eif3,  toa^  it)m  ba^  ift,  ma^  uu'g  fo  ober  fo  —  ? 

Öerr,  mit  einem  &otU,  ber  mid)  ebenfoioenig 
Derftel)t,  une  id)  it)n,  toei^  id)  nichts  anzufangen. 
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158. 

2)ic  Sbccn  wixim  fid)  üott  —  of)uc  Sprung  au^. 

lim  äu  bcr  „cnt[fct)un9^Iofcn"  QBctt  äu  öclangen, 
muffen  tDxr  burd)  einige  Q3erbinbung^gtieber  burd) 

—  n)ir  n)erben  ben  Demiurgos  (eine  befc^ränfte 
©i^öpfung^fraft)  ni(i)t  toä. 

®ie  QBett  mujj  eine  (£rfd)affung  fjaben,  ba^  ftärt, 

t)erut)igt,  aber  fie  fann  and)  ba^  QBer!  eine^  unt)ott- 
tommenen  Q3ßefen^  fein. 

159. 

S)er  2tu^brud  ,,etatt^alUx  ©otfe^  auf  (Erben" 
iff,  wäre  ber  fo  be3eid)nete  ber  mafettofefte  9}?enfd), 

t)om  rein  t)ernünftigen  ©fanbpunfte  ebenfo  uniu= 
täffig  aU  t)om  frommen  bta^ptjemiftifd). 

160. 

©  0  g  0 1  ̂  ,,S  a  r  a  ̂   23  u  t  b  a". 
2)ie  Seelen  ber  5?ofa!en,  auf  einem  9}Zorbbrenner- 

äuge  au§  —  9?e(igion,  fatjren  in  ben  öimmel. 
(Et?riftu§  fprid)t  fogar  ju  ber  Seele  eine^  &et- 

man^,  b.  t;.  ©ogot  lä^t  i^n  fpred)en. 
Q3ßie  fie^t  ein  ̂ ote  bie  ©efd}id}te  an? 

161. 

®er  ärgfte  ̂ ret)el,  ba^  if)r  über  alt  ben  ̂ et)rid)t 
einen  @ott  ju  fei3en  n)agt,  nad)  eurem  (Sbenbitbe! 

162. 

93?and)e  mnUn  ©ott  at^  ftrafenbem  9?äd)er  §anb- 
tung^n)eifen  3U,  ii)etd)e  {f)n  x>ov  ben  billigften  irbi- 43 



fd)cn  ®cnd)tgt)öfcn  \vcQ(^n  t)cvpönfcr  6elbftt)itfc, 
fat)rläfft9ßr  nnt>  al)fid)tUd)er  Sötung,  inteüeftueHcr 
ltrt)ßbevf d)aft  an  9}Zaffenmorbcn,  2tufrciäung  ju  öa§, 
23ranb,  6cud)en  :c.  ftraffältig  crfd)c{nen  taffen 
tpürbcn. 

163. 

(gin  &ott  unb  fein  ©ott,  ba^  ift  cinc^.     2tber 

3U)ifd)cn  btefem  pofitit)cn  nnb  ncgattt)cn  ̂ ol,  ätpi- 
fd)cn  btßfcr  23ej;at)ung  unb  Q3erneinung  biefc^  23c- 
griffc^  Hegen  tautcr  ©ö^en. 

164. 

„©otte^  QBortc"  müßten  bod),  9}Zenfd)entPortcn 
cntgcgcngcfc^t,  ganj  flar  fein  unb  md)t^  an  itjncn 

in  t>e\xteln  unb  3n)ei-  ober  met)rfad)  au^jutegen. 
165. 

©egenüber  ©Ott,  at^  t)öd)fte  Sbce  t){ngefteEt,  er- 
fd)e{nt  aud)  bie  er{)abenfte  menfd)-göttUd)e  ©rö^e 
aU  QBurm:  (St)riftu^. 

166. 

9)at  ftd)  ©Ott  je  meiner  angenommen?  2)a^  ift 
bie  ̂ robe  auf  feine  (Efiftenj,  alterbing^  nid^t  auf 
ben  pt)iIofopf)if(^en  ©otte^begriff,  fo  bod)  auf  t>cn 
ürd)tid)en. 

167. 

(E^  beftet)t  eine  ftarfe  QBat)rfd)eintid)feit  bafür, 
ba§  e^  einen  ©ott  nid)t  gibt,  aber  gen)i^  iff,  ba^  c§ 
t>a§,  wa^  bie  9}?enfd)en  für  fetben  I)atten,  nid)t  gibt. 

168. 

Q3ßenn  ein  &oü  ift,  fo  l)at  er  nur  ein  93Zittet,  auf 
un^  ein3un)irfen  unb  mit  uni  ju  t)erfel;ren,  bk 
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9Zatur.  2)cv  Stoff  ift  äugcffanbcncrma^en  fpröb  wnb 
ungefüg. 

169. 

©Ott  ift  n)cbcr  in  bcr  9Zatur  nod)  im  £ebcn  cr-^ 
fid)tlid)  nnt>  naä)tvex^hav, 

170. 

©ottc^begriff 

ift  ein  anbercr  gen)orbcn  —  gegen ftänbtid), 
ba  rt)ir  feiner  ̂ erfon  bie  unenbticf)e  £eibenfd)aft^- 
tofigfeit  beilegen  iönm^n,  bie  [bie]  gegentpärtig  an- 

erkannte QBett  bebingt. 

171. 
Seber  Senfenbe  mn^  in  bem  Sinne  2ltt)eift 

tperben,  ba^  er  einen  (Sott,  ber  fid)  um  ba^  öaar- 
üeinfte  t)on  unfer  jeben  lörpertid)en  unb  finansieEen 
Q3ßot)t^  ober  Q3ße|)^  forgen  foll,  nid)t  mit  ber 
QBett  unb  t>en  Q3orgängen  in  berfetben  ju  t)ereinen 
n)ül3te. 

172. 

(£^   fann   feine   neue    9letigion   me^r 
auffommen! 

QBarum  nid)t? 

Q3ßir  ma(i)cn  einen  unget)euren  g^ortfd)ritt  in  ber 
9[ßiffenfd)aft,  aber  fo  weit  tvxv  bliden,  ift  ba^  9}ia- 
terial  mdjt  genügenb,  um  barau^  auf  att  bie  foge- 
nannten  testen  fragen  anä)  nur  annätjernb  ge- 
nügenbe  2tntn)orten  ju  fonftruieren,  —  e^  fann  bann 
ein  9}?oment  ber  (Srmübung  im  ̂ ov\ä)cn  cintxctcn, 

wo  baö  3i^t  in   all tv exte   Sternen  gerüdt,  xvo 
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bie  ltnäutän9lid)fcit  bcö  Srteuuen^  übcr{)aupt  gar 
Uav  cifi^cint,  tvo  tPtr  ein  wcnxQ  bxc  2tvmc  ftnfen  nnb 
bie  ©cbanfen  ru^cn  taffcn,  unb  in  bicfcr  3cit  ber 
grfd)öpfung  tann  \\ä)  bann  n)ol;t  dm  neue  9ieU9ton 
erjeugen. 

2)iefe^  ©ptet  t)at  fid)  md)t  nur  fd)on  oft  er- 
eignet, fonbern  bürfte  fid)  nod)  oft,  t>ietteid)t  immer 

ergeben,  bi^nn  ftet^  reijt  ber  ©taube  jum  g^orf(^en 
unb  ftet^  ermübct  ba^  S^orfd)en  bi^  äu  neuem 
©lauben,  ber  ̂ yonb^  beä  gforfd)en^  n^ie  ber  3ug  be^ 
©lauben^  iff  eben  mie  bie  QBelt  etpig! 

^enn  nid;t,  tvaß  anä)  mögtid)  ift  —  ot)m  aber  für 
näd)fftiegenbe  Seiten  hen  obigen  g^aE,  ber  n)a^r- 
fd)einlid),  ju  berauben  —  ber  3ug  be^  ©tauben^ 
eine  fotd)e  ©eftattung  annimmt,  ba^  er  mit  bem, 
\va^  Wh  9?eligion  ncnmn,  tvcnxQ  ©emeinfame^  i)at 
unb  \in§  n)enigften^  nid)t  met)r  bafür  erfennbar 
umre. 

173. 

3m  öimmetreid) 
betet)rte  ein  fiebäigjä^riger  ©rei^  liebet^oH  einen 
3üngting,  weld)ev  auf  (grben  fein  mit  21  3^t)t:en 
Derftorbener  33ater  tvav,  wä^vcnb  feine  9}Zutter,  eine 
rüftige  9Jiatrone,  erfreut  banehexx  ftanb  unb  über  ben 
erften  t)übfd)en  ©atten  it)re  brei  anbern  t)ergaf^,  bie 
fie  nad)  it)m  ̂ atte  unt>  bie  bermaten  tt?eit  älter  waven. 

174. 

2td),  n>ir  93?enfd}en  mit  unferem  Itngtauben  finb 
hoä)  unenbtid)e  9)Zate  bemütiger,  möd)te  fogar  fagen, 
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frömmer  aU  bic  cwxQen  £anbe^9crict)t^rätc,  23urcau^ 
traten,  ̂ hxtoixatm  nnt>  SSourgeoi^,  bie  über  ba^ 
Qchm  f)inau^  tu  all  xi)vev  (Erbärintid)!e{t  fortt)ege- 
tieren,  amtieren,  mäfeln  unb,  \vd^  ber  öimmet,  tva^, 
woUen ! 

175. 

an[terbl{cf)fe{t    —    Senfeit^     {Zotcn^ 

gefpräd)). 
Öerr  9}Za{er,  Sie  t)aben  aU  9}lann  mid)  at^i 

5?naben  einmal  ungered)t  t)erbäd)ti9t  —  erinnern 
Sie  fid)?  —  3d)  bin  auf  (Erben  t)or  Sd)üd)tern^eit 
md)t  ba^uQdommen,  ©ie  barüber  ju  fpred)en.  (B§  ift 
mir  lieb,  Sie  l)ier  ju  treffen,  n)o  id)  bie  (£n)igfeit 
nid)t   angenet)mer   einleiten   tann,   aU    3t)nen   311 

fagen   zc, 176. 

3m  §irn  bie  t)ertrafteften  irbifd)en  tofaten  Q3er-~ 
^ältniffe,  bie  g^reunbf d)aften  unb  (Xliquen  unb  g^einb- 
fd)aften  ber  9}iül(er  unb  9}ia9er  unb  eine  ewxQC 

S)auer!  —  ̂ eggef (feuert,  t)erget)t  bie  ßfiftena 
bamit. 

177. 

33ergeltttng,  23elot)nung  —  wo^n'^^  ̂ xt  bem  be- 
leibigenben,  marternbcn  'Zubjeft  ift  anä)  ba^  ge- 

marterte, gequälte  Objeft  bat)in.  9Zur  bxc  harter 

178. 

3)ie  Pfaffen,  in  ber  Sud)t,  ©ered)tigfe{t  naä)  bem 
£eben   ju   t)er:^ei^en,   fd)lugen   über   bie    Sd)nur, 
xna6)tcn  tvxvtUd)  ©ered)te  ftu^ig  mit  ber  (Etpigfeit 
ber  ööKenftrafen. 
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179. 

3m  Scnfettö. 
QBic  tvel}  mn^U  einer  ©eele  gefd)ef)en,  bie  trübte, 

wie  anbere,  bie  9?äd)ften  über  fie  benfen  —  tvenn 
aud)  nur  mQnd)mat  —  nnt>  wie  fie  fetbft  Qet>a<i)tl 
5?inber  über  (£ttern,  ̂ reunbe  über  g^reunbe,  ©e- 

fd)n)ifter  über  ©ej'd)n)ifter!  din  &ott  xnü^te  jeber 
fein,  um  t)eräeit)en  ju  fönnen,  n)a^  man  gegen  i^n 
fünbigt,  unt>  felbff  einen  tJerjeifjenben  ®ott  in  jebem 
finben,  an  bem  er  gefünbigt.  3ft  e^  niä^t  beffer,  ganj 

fferbtid)  äu  fein  unb  aEe  6d)mad)  in  en)ige  Q3er- 
geffent)eit  mit  nn^  ju  begraben?  dagegen,  wo  t)orm 
t)eCfet)enben  2tuge  jebe^  Knred)t  fo  f(ar  liegt,  baö 

wiv  allfeit^  unö  anfügen!?  —  ̂ er^n^e^e  QdiWädgel 

180. 

Q2ßenn  fo  ein  erbärmtid)er  6d)uft  bat)in  ift  unb 
man,  t>on  feiner  (gyiftenä  erlöft,  förmtid)  aufatmet, 
bann  foö  man  fid)  bie  S^anaille  nod)  in  aUe  QwiQ= 

feit  t)ertängert  benten'^.  l 
181. 

Q33a^   n)oIIen  n)ir  im   §immet? 

^it  ben  Q3ertorenen,  £ieben,  2tngen)öt)nten  n^ieber 
t)ereint  fein! 

9latfd)tag,  £ob,  (Er3äf)tung  it)r-  unb  unferfeit^, 
tDa^  fie  betraf,  bet)or  fie  gingen,  nn<o  i)ernacf). 

g^reunbtid)e     ltntert)altung,     ot)n'     g^urd)t     ber 
QBiebert)otung  be^  Q3erlufteö. 

Q3iele  fd)töffen  wiv  'von  unferem  &imme(  au^,  weil 
un§  \)on  it)rem. 
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®{c  ©roftcifcvn  tJcrtangtc  aUcnfaEä  bort,  tt>cr  t)tcr 
fic  gcfctjn. 

2)ie  UvQvo^dtevn  feiner! 
Stvex  ©enerattonen  n)e{t  ift  man  t)on  (Erb  unb 

Öimmet  t^ergeffen. 

182. 

2)a  foH  einer  fef)en,  n)ie  er  im  S^nf^it^   i>^^ 
5?unftftüd  äutpege  bringt,  o^nc  S^örper  ju  leben. 

(£r  befommt  einen  anbern  —  (Er  —  ja,  U) er 
benn? 

183. 

ltnfterbtid)Ieit. 

9?ui)en  taffen  bie  Zoten,  je  ebter  fie  maren!  QBer 
n)irb   benn   mit   t)erflärtem   ©efinbet   n)eiterteben 
n)oKen? 

184. 

2)a^  £eben,  ba^  eigenttid)  eine  öenfer^maf)t3eit 
ift,  al^  ein  ©abelfrü^ftüd  beäeid)nen,  ift  bod)  au  arg. 

185. 

(E^  ift  beäeid)nenb,   ba^   leere   23ud)   auf  ben 
Särgen  ber  ZoUnl 

186. 

© täubigf eit 

mu§  angeboren,  angeerbt,  überkommen  fein,  fonft 

lie^e  fid)  ein  ffarre^  ̂ efttjatten  —  mit  ganger  aber- 
jeugung  unb  an^  t)olIem  Sergen  —  an  t)erattete 
Spulte  unb  n)iberfpre(i)enbe  Srabitionen  m(i)t  er- 
ftären. 
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187. 

^cnn  man  \xn§  nur  mä:)t  fo  erlogen  l^ätte;  un^ 
©ingc  für  tvai}v  \xnt>  an§Qcmad)t  t)in3uftclTen,  für 

n)etd)C  faum  eine  Q3crmutung  fprtd)t.  —  ©Ott  — 
anftert)ad)!dt!  —  9}Ztt  ̂ t)antafte  ftellt  man  fid) 
bann  aücrpanb  t)or  —  ber  ot)ne  ̂ {jantafie  füt)tt  fid) 
batb  cnttäufd)t,  aber  aud)  t)erborbcn.  —  (E^  tft  ja 
bic  erfcnntm^  be^  n)entgcn  ju  (Erfenncnbcn  genug 

—  um  un^  ab3ut)atten,  ba^  ©ittttdie  ju  t^ertperfen. 

188. 

^enn  früf)er  bargetan  mürbe,  ta%  Hete  Q3öt!er 

an  ein-  unb  berfetben  S)ummt)eit,  gteid)  im  5^ern, 
nur  Helgeftaltig  [in]  berSd)ate,  I)ingen,  fo  fd)ienber 
23en)ei^  ber  QBat)rt)eit  für  biefe  2)umm{)eit  erbrad)t. 
Seute  n>tffen  [n)ir]  n:)ie  ̂ riebrid),  ba^  bie  Sci^l  ber 
©ummen  nur  ber  2)ummt)eit  ©etpicbt,  aber  nicf)t  ber 
Q2ßat)rt)eit  t)erteii)t. 

189. 

9lettgtöfe  unb  anbere  S^onftifte. 

93?an  glaubt,  fie  Iad)enb  abmad)en  ju  lönnen  — 
bod)  in  tragifct)er  Q3ern)idtung  fterben  bie  alten 
©Otter  unb  erff  an  ben  ©räbern  berfetben  erl)ebt 

fid)  bie  £ad)e  —  eine^  nid)t  n)eifer  geworbenen  ©e- 
fd)ted)te^  —  benn  atternbe  ©ötter  üerfpotten  ift  ge- 
fät)rlid). 

190. 

9}iandie  Seit  glauben  bie  gD?enfd)en,  e^  träre  ba- 

mit  t?erfe^tt,  ba^  alte  g^abetn  md)t  met)r  geglaubt 
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tuürben,  unb  ba^  fei  fcbutb  an  Q3crnntbcrun9  —  unb 
jc^t  werben  fabeln  mit  aßcr  ©ctDutt  gcfd^üt^t;  c^ 
ift  bann  fe^v  gcfätjrtid),  fte  bei  biefcm  9iamcn  au 
nennen. 

191. 

9Jian  fann  ja  t>oä)  jebem  bie  Q^rei^eit  äU9efte!)en, 
an  einen  ®ott  au  glauben,  wenn  biefer  ©Ott  nid)t 
unangenetjm  unb  gemeingefät)rlid)  tpirb,  etwa  gar 
baburd),  baft  er  feinen  2tnbetern  befiei^tt,  ben 
2tnber^gtäubigen  ober  Ungläubigen  ben  Sct)äbet 
ein3ufd)tagen. 

192. 

QBer  t)erftet)t  e^  benn,  mit  welä)ev  Sttrne  irgenb 
weld)e§  ©efic{)t  irgenb  wen  weQen  23ta^p^emie  gur 
Q3erantn)ortung  ju  ̂ xet}en  waQt,  ba  bod)  fetbft  ber 
&oUe^\ot}n  aufgerufen:  ̂ exn  ®ott,  mein  &oü, 
wavnm  t}a\t  bn  mid)  t)ertaffenl 

193. 

Q3or  ©Ott  fönnen  fie  ntd)t  f)eud)etn,  wa^  atoingt 
i^r  fie,  e^  enä)  gegenüber  au  txxnl  Um  euer  9}lonopoI, 

fo  gut  wie  eineö  für  Sabal  ober  Sata,  ift'^  eud), 
um  euer  Monopol  aur  Q3ern)ertung  tranfaenbenter 
Sbeen. 

194. 

„®er  9}lenfd)  lebt  wie  im  Sraum!  £affen  ©ie 
it)m  ben  tröfttid)en,  ba§  biefe^  Sein  nad)  bemfetben 

fortäuträumen  feil" 
„©ern,  aber  er  foll  mid)  nid)t  a^ingen  woUen,  mit- 

auträumen,  unb  in  feinem  ®d)lafauftanbe  nid)t  fo 

um  fid)  fd)tagen!" 
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195. 

5)ic  9leti9ion  (\ebe^  bcmrtigc  Qt)\Um  auf  bcn 
©lauben  t)in  anQcnommcmv  £ct)rfä^e  nämlid))  iff 
ein  Qd}taQ  in  t>a^  ©eftd)t  ber  Q3ernunft,  bic  fid) 
fagcn  mu§,  ba§  fic  t)on  bcr  QBctt  nxä)t§  tvex^  unb 
au^er  bicfcr  (Efiffcuj  t)on  feiner  anberen  3U  n)iffen 
t)ermag.  2)ie  9?eIigion  ift  ©efü{)t^fad)e.  QBe^e,  n)o 
fid)  ber  9}Zenfd)  aßein  t)on  ®efüt)Ien  teifen  tä^t; 
ba^er  erftärt  fid),  n)ie  ©raufamfeit,  £after  nehen 

fogenannter  9leIigiofität  befte{)en  !ann.  9}lan  be- 
greift e^  nid)t  unb  eä  n)irb  einem  tvnnb  unb  n)e]f) 

babei,  wU  ein  9}Jenfd)  ben  anbern  um  girngefpinfte 
n>illen  martern  unb  t)erfotgen  fann. 

196. 

aber  ba^,  wa§  oft  angebtid)  ju  ©otte^  (Et)r  ge- 
fd)at)  unb  gefd)iet)t,  rttn^  fid)  ber  Seufet  freuen. 

197. 

2)em  ©etfte  be^  Stjriftentum^,  atfo  bem  S^riften, 
entfprä(^e  e^  met)r,  nid)t  gegen  jene  ftrenge  ju  fein, 
bie  ärgerni^  geben,  fonbern  gegen  jene,  bie  fotd)e^ 
nci)xn(^n, 

198. 

Sonberbar,  aüe  unf)eitigen  6d)riften  I)aben  nid)t 
fo  t)iel  ltnt)eit  über  bie  QBelt  gebrad)t,  aU  bie 
fogenannten  i^eiligen. 

199. 

®en  5:roft,  ba^  23effertx)erben  bringt  bie  9letigion 
nid)t  autpege.  2tber  bU  Itnbulbfamfeit! 



200. 

&c]tei)en  tvxv  äu,  n)ir  fetbft  traben  nie  ®vfd)ciuun- 
gcn  auö  einer  anbeten  QSelt  gefetjen  unb  un^  er- 
fd)eint  e^  aud)  gar  nid)t  gtaubn)ürbi9,  ba§  anbere 
tt)etd)e  getjabt  i)aben  follten. 

2tu^  biefer  QBett  mu§  trerben,  tva^  n^erben  fann 
unb  äu  mad)en  ift.  2)at)er  für  Sroftbebürftige  bie 
atomiftifd)e  ltnfterbtid)feit^tt)eorie.  ©od)  i^ielten 
Wh  gerne  anbere  äu  bem  ©lauben  an  baß  überfinn« 
licj^e  an,  tvxv  prebigen  9le(igion  anß  iXüUtäiß- 
grünben,  tvxv  fürd)ten  bie  9}iaffen,  b.  t.  beren  9le- 
affion  gegen  bie  t)on  nnß  felbft  erfannte  unb  exn^ 
geftanbene  ltngered)tig!eit  ber  QBettorbnung. 

201. 

2)a^  Q3o(f  ift  eine  23effie,  man  mn%  atfo  fro^) 
fein,  trenn  man  jemanb  t)at,  ber  fie  3ät)mt  unb  mit 
it)r  um^ugetjen  t)erffet)t.  (E^  iff  ba^  eine  i^unft,  bie 
er  vev]tet}t  unb  bie  man  it)m  billigertDeife  tot)nen 
mu^  (Pfaffe). 

202. 

QBarum  folt  id)  einem  guten  ®d)afe,  ba^  sur 
®d)tad)tban!  gefüt)rt  n)irb,    nid)f    ben    tröftticf)en 
(Standen  taffen,  ba^  e^  ot)ne  ̂ eE  unb  ̂ ett  imb  £eib 
^nm  guten  §irfen  auf  etpig  grüne  QBeibe  !äme? 

203. 

(E^  bebarf  nur  be^  Spric^n^orte^ :  ,,Q3ßem  ©ott 

ein  2tmt  gibt,  bem  gibt  er  am^  ben  Q3erftanb  baju", 
um  jeben  biüig  Senfenben  ju  überjeugen,  ba§  ber 
8ttf)ei^mu^  t)on  2(mt^  n^egen  t)erfoIgt  n)erben  mu§. 
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204. 

9)ian  förbcrf  burd)  ̂ ot  bic  OlcHgton. 

,,^an  U^xt  i>a§  Q3ot!  3^[um  (It)riftum  !cnncn!" 
3c  ctcnbcr  c^  it)m  ergct)t,  je  bereiter  tft  e^,  ben  auf 
t>a^  Senfeit^  gejogenen  3Bed)fet  für  bare  9}lün3e  äu 
nei^men,  unb  tt)eld)er  tt)at)re  9}ienfd)enfreunb  I)ätte 
ba^  Öerj,  if)m  baran  3tx>etfet  ju  ertreden. 

(S>\xU  Seiten  mad)en  bte  9}lenfd)en  übermütig, 
fd)ted)te  mad)en  fie  fromm,  aber  feine  2trt  bMon 
mad)t  fie  gefd)eit. 

205. 

S)er  5;roft  ber  9let{gion, 

tpie  er  immer  aU  Seft-,  3ug-  unb  öeiipf tafter  auf 
aEe  foäiaten  ®d)äben  geliebt  n?erben  foU! 

206. 

„Srbarmt  eud)  bcr  armen  Seelen  im  Fegefeuer. 

QBunberbare  (Sreigniffe  axx^  bem  3enfeit^."  Q3on  P.  (S.  ©. 
9lofignoIi,  ̂ riefter  ber  ©efellfd)aft  3cfu.  g^rei  naä)  bem 
Stalienifc^en  unb  g^ranjöfifd)en  bearbeitet.  93?it  (Er- 

laubnis ber  txxä)lxä)cn  Obrigleit.  VI.  t)erbcffcrte  2tuf(age. 
^aberborn,  23onifaciuS-®ruderei,  1886. 

^a^n  bemer!t  Stnjengruber: 
92ßie  bürftig  biefe  Segenbenbitbung  ift,  immer  bis 

3um  äberbru^  mit  benfetben  9}Zotit)en  arbeitenb, 
unb  tpie  muffen  bie  5?öpfe  geartet  fein,  benen  bieS 
aU  einteud)tenbe  Q3ßat)rt)eit  erfd)eint  ober  bie  bis 

ju  biefem  ©rabe  beS  unljeiligen  ©laubenS  be- 
generiert n)erben.  9}Zan  merft  orbenttid),  tt)ie  fo- 

genannter  frommer  23etrug  ober  9?egierfunft  bie 
2e\xte  bangen  unb  fürd)ten  mad)en  foU  t?or  bem 
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(Sott  ber  —  23armf)ci  'jigfcit,  bamit  e^  bie  Itnbarm- 
i}eviiQcn  t)iev  auf  bcr  QBclt  beffcr  ̂ abcn. 

207. 

Stuf  ber  Strafte  be^eQuen  nn<o  tägtid)  noä)  bie 
5?o(onnen  be^  QBat)n^  unb  ber  ©e^patt  (Pfaffen  unb 
©olbaten),  Q3erfe{)r  l;emmenb. 

208. 

2)  er  ©piriti^mu^ 

ift  bie  9lea!t{on  tn  ben  f(i)tt)ad)en  Stopfen  berer,  bie 
bie  ©lauben^tofigfeit  md)t  ertragen  tonnten,  ̂ xnxncv 
erftärtid),  !ein  9!)?enfd)  foll  fid)  t)ermeffen,  über  fid) 
äu  net)men,  tt)a^  er  md)f  tragen  fann!  2tber  biefe 
9leaftion  tft  gefä^rlid),  fie  füi)rt  aum  ftuptbeften 
2tberglauben  be^  9}Z{tteIatter^  jurüd.  ®ie  23 e- 
f  e  f  f  e  n  e  n. 

209. 

9}2agnett^mu^. 

2)ie  ©efeltfd)aft  t)at  fid)  entfd)toffen,  alle§  2)te^- 
be3ügtid)e  äu  prüfen;  n^arten  tpir  baö  9lefuttat  ber 

Prüfung  ab.  — 
3d)  wiU  gel)en  unb  ̂ t)tIof opi^en  fragen.  — 
2)te  t)orne{)me  2tbtet)nung  ber  ©öfteren  ern^ibern 

bie  öettmagnetifeure  mit  ©robtjeit.  (Ein  2lr3t  fprad) 

ba^  grofte  QBort:  alte  2tpoftet  finb  grob  —  fanfte 
2lpoftet  gibt  eä  n{d)t.  —  Sie  finb  ii^rer  liberjeugung 
nad)  2(poftet  einer  öeitfunbe, 

^arum  fträubt  fic^  ber  ©taube  gegen  bertei  — 
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trarum  nimmt  xt}n  aubrerfcit§  baö  &ia\xbcn^= 
bcbürfniä  fo  gerne  auf,  i^en  ̂ TZagnetiömu^  2C.? 
®a  tft  c§  ber  §ungcr  nact)  bcm  2tu§ergcn)öt)n- 

tid)cn,  Krfad)eIofcn,  li[bernatürttd)en,  bort  rct^otticrt 
bcr  Q3crftanb  gegen  ba^  ltngen)ot)nte;  xvU  ber 
©taube  nad)  bem  2lu^nat)mäfalte,  ber  QMc  in  bcn 
©efe^en  ber  9Zatur,  ja,  bem  ̂ et)ten  ber  ©efe^e 
t)ungert,  fo  t)erabfd)eut  bie  53ernunft  bte  2tu^nat)me 
unb  beffet)t  oft  fanatifd)  auf  ber  9leget. 

QSürbe  [er]  aber  at^  SJatfad)e  fonftatiert  —  bann 
müßten  n)tr  un§  wohl  ober  übet  bamit  abfinben, 

aber  auf  anbere  QSeife,  at^  je^t  gefcf)ie{)t.  2)ie  (Er- 
ftärungen  ta\XQen  weniger  at^  i>a^  einfad)e:  ®u 
fottff  gtauben! 

210. 

S)er  ©ptritt^mu^  :c.,  zc,  ber  gegen  ben^TZatertatt^- 
mug  aufkommen  will,  iff  ja  fetbft  eine  gefpenfter- 
i^afte  ̂ vat^e  beöfetben. 

211. 

3a  freitid),  wenn  e^  fonftatiert  wäv,  unb  ba^  tt)iC 
ja  Settenbad),  ba^  ber  Sob  nid)t  an  ba^  3nbit)ibuum 

rüt)rt,  bann  wäve  aUe  QBirrfat  auf  ha'B  freunbtid)fte 
unb  erfreutid)fte  getöft,  ein  weniQ  Zoten  unb 
Quoten  wäre  eben  ein  9?irf)t^,  ein  ̂ vvtnm,  ein 
grober  Spa^  f)öd)ften^,  unb  alle  5:ragöbienbid)ter 
t;ätten  umfonft  gearbeitet  unb  alle  Q[öettt?eräd)ter  unb 

-t)erftager  umfonft  fid)  mit  nid)tigen  6d)mer3en  auf- 
gebonnert,  ber  tieffinnige  ̂ oet  ber  Sd)merjen  über 
menfd)tid)e  £eiben  gtid)e  einem  jungen  ̂ oetaffer, 
ber   um   ein   unbefannte^  3beat   fid)    eingebitbete 
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Sd)mcräßn  3ub{rf)tct  —  du  t)ei(crcr  öimmct  blaute 
bann  über  ber  tad)enben  (Erbe  unb  ben  tad)enben 
9}ienfd)en. 

212. 

®er  ©etet)rte,  ber  burd)  Spiritismus  SSeftätigung 

feines  ©pftemS  fud)t,  ber  Spiritift,  ber  feiner  g^ort- 
bauer  fid)  burd)  i^n  t)ergen)iffert  glaubt  —  beiben 
\vxvt>  teid)ttid)  6d)abernad  ju  fpieten  fein,  beiben 
n?irb  ber  Svoeifet  atS  unangenet)m  erfd)einen.  3)er 
©taube  n)irb  a\X(^  baS  2tbfurbe  t)inne^men,  ®ogmen 
bilben  u.  f.  tt).  3ur  Prüfung  tauQt  aber  VDeber  ber 

t)oreingenommene  ©elet)rte  nod)  ber  an  bie  &  Öff- 
nung fid)  ftammernbe  2aic, 

2)aS  ift  ja  fofe|)r  menfd)tid)  begreiftid)!  60 
träumt  ber  9D^enfd)  n)ir!tid)  über  biefeS  (Erbenteben 

tjinauS,  in  geänberten  3dt-,  9laum-  unb  23ebin- 
gungSt)erpttniffen  dne  9lotle  au  fpieten.  ®tn)an  bie 
früt^eren  3ci|)r^unberte  auf  einem  ©tern  (9}iarS), 
bie  fpäteren  auf  ber  Q3enuS  nad)-  unb  einjutjoten! 
Q3ßaS  foE  biefer  rege  ©piettrieb  aber  baS  gro^e 
(S>anie  3U  berühren  fjaben!  60K  baS  bei  ber  großen 
Q3erteitung  ber  £ofe  ber  ©afeinSformen  in  ben 
©pietptan  mit  einbezogen  tvovbcn  fein? 

Q3on  ber  S^ortbauer  muffen  tviv  bod)  geftet)n,  ba^ 
fie  nur  eine  retatit)  angenet)me  Q3orfteIlung  fei. 

213. 

Sei  bem,  n)ie  i^m  n)otte, 
ba  bie  ̂ ää)U  ober  tDaS  man  immer,  atS  t)inter 
biefer  QBett  ftet)enb,  hetvaä)Un  mag,  eS  nid)t  für  gut 

57 



fanbcn,  ftd)  beutlid)  ju  manlfefttcrcn,  fo  ba§  über 
i(;rc  23cbcufung  unb  3n)cd  fon)te  über  bte  bicfer 
Q3ße(t  fein  Streifet  bleibt,  fo  iff  \vot}t  in  ad)ten,  ba^ 
n)ir  un^  eben  an  biefe  QBett  ju  {)atten  t)aben  unb 

an  t>a^,  tva§  nn^  in  berfelben  t)on  berfelben  t)er- 
ftänblid)  n)irb;  aße  Sräume  unb  grunblofe  <Zpdn= 
tationen,  fo  tpie  aucf)  atte  unt)erftänbtid)cn  9}Zani- 
feftationen  (bi^  auf  beren  (Srprtung)  entfd)ieben, 

wenn  anä)  otjne  äbert)ebun3  3urü(iäurt)eifen  be- 
red)ti9t  finb,  unb  un^  t)ier  t)eimifd)  mad)enb,  jeben- 
fall^  unfere  2tufgabe,  fo  wiv  eine  t)aben,  beffer  ent- 
(ebigen,  at^  tvh  bie^  burd)  frud)tIofe  ©pelutationen 
unb  unt)erbauti(i)e  ̂ i>emin^ni}v  t)ermöd)ten. 

S){efe  QBett! 
214. 

3u  ober  SangtDeitigfeit  unb  (Einförmigfeit  — 
immer  biefelben  5^un[tftüdd)en  ((Efperimente)  — 
fpiett  fid)  ba^  Programm  beä  Spiritismus  ab. 

215. 

^mn  nun  baS,  toaS  fid)  im  ©efpenfterfpuf  be5 

Spiritismus  barffettte,  QBatjrtjeit  n)äre  — 
®ann,  bann  n)üfjten  tDir,  ba§  baS  £eben  ein  9Zad)- 

fpiet  I)at,  fo  fd)at,  troftloS,  teer  tpie  baS  Q3orfpiet 
felbff. 216. 

®ie  fpiritiftifd)en  Si^ungen  muffen  hod)  \)on  ber 
^el)Viai)l,  bie  bein)o!)nen,  für  treiter  nid)tS  als  für 
eine  amüfante  (Zaä:)c  get)alten  n^erben,  benn  wenn 
man  bie  S^onfequenjen  auS  biefen  fogenannten  Zat- 
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^a&icn  5ögc,  wcidjc  mrf)t^  anbcvc^  tväxen,  aU  ba-5 

OB  i  f  f  e  n  bcr  g^ortbaucr  bc^  9}Zcnfd)cn,  fo  mü^tc 
ftd)  Ja  famt  beut  QBcfcn  t>c^  9Jlcnfd)cn  bte  ganjc 
®afdn^füt)rung,  btc  Qaxxic  Qtaat^^oxm,  ̂ dxQxon  zc. 
grünbtid)  änbcrn. 

217. 

©pittti^mu^. 
®^  i}d%t  ba^  bte  Q3ßettunt)crnunft  in^  £tncnbttcf}c 

t)crtängcrn. 
®a^  mad}t  bcn  ftugcn  öellcnbad)  bod)  bcbenftid) 

unb  er  mdnt  ein  9Zad)tebcn  nad)  biefcm  ©ein,  t)er- 
n?a^rt  fid)  aber  unb  fagt  n  i  d)  t :  ein  e  tt)  t  g  e  ̂. 

218. 

QSa^  bem  einen  red)f  iff,  mu%  bem  anbern  billig 
fein.  6inb  n)ir  in  SeÄen  mattierte  (Efiffenaen,  fo  ift 
e^  aud)  bie  23(afttau§  2C.  (öeKenbad).) 

219. 

Seltenbad)iana. 
Itnb  ba  ftetjen  wiv.  3d)  i)abc  naä)  Wellenbad)  fein 

9led)f,  bie  (Efiftena  unb  QBa^r^aftigleit  ber  fpiritifti- 
fd)en  ̂ pnomene  anäuän)eifeln,  id)  t)abe  feinen  ®e- 
perimenfen  in  biefer  9lid)fung  beigen)o^nf,  er  forbert 
mit  berfetben  übertjebung,  bie  er  anberfeif^  ben 
^rofefforen  t)orn)irft,  unbebingten  (S>la\xbcn  an  feine 

g^orfd)ung^refuttate,  an  feine  unb  ber  Saugen  Itn- 
befangent)eit,  er  fd)tie§t  t>on  feinen  Sd)tüffen  ben 
Srrtum  einfad)  au^. 
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3d)  glaube  md)t  baran,  M^  id)  cö  fet&ff  9efc{)cn 
t)at)e,  ba§  ift  it)m  ein  alberner  Stu^fprud).  ©ut, 
beugen  n)ir  un^,  n)arum  folten  n)ir  bem  fo  t)umanttär 
benfenben  9!}Zanne  md)t  ba^  Sugeftänbm^  mad)en, 
ba^  mir  jum  23eifpiet  bem  näd)ften  Slrjte  al^  £aten 
mad)en,  ba^  er  e^  beffer  t)erftet)en  mu§,  geben  tPir 
bxe  9l{(f)t{gfett  ber  (Experimente  au,  fann  er  fid)  aber 
at^  (gfperimentafor  nid)t  getäuf(i)t  tjaben?  9Zein, 

betjaupfet  er.  ©ut,  n)ir  l)aben  ei)m  nie  efperimen- 
tiert,  alfo  anä)  jugegeben,  bie  Säufd)ung  auöge- 
fd)toffen.  5?ann  er  fid)  aber  nid)t  ba  getäufd)f,  geirrt 
^aben,  aU  er  auf  ©runb  feiner  (Experimente  unb 
(Erfat)rungen  Sd)tüffe  30g  unb  fo  n)eitget)enbe 
6d)tüffe  30g? 

S)a^  Spftem,  ba^  er  auf  biefe  (£f-- 
perimente  bauen  tt)ilt,  ba^  ift  nid)t 
t)erau^efperimentiert.  ®a^  ift  nid)t 
n)if  f  enf  d)af  ttid). 

(E^  iff  äu  n)eit  gefd)toffen,  ba^  biefe  9}?anifefta- 

tionen  'von  anbern  QBefen  t)errüt)ren  muffen,  e^  ift 
gu  tveit  gefd)toffen,  ba^  wiv  t)or  bem  2ehen  ejiftier- 
Un  unb  barnad)  efiftieren  tt>erben,  ba^  mir  einen 
geiftigen  Organi^mu^  im  teibtid)en  eingefd)ad)telt 
trügen,  ba^  mirb  nid)t  beriefen,  ba^  ert)eßt  nid)t 
au^  ben  ftiegenben  ©itarren,  au^  fpielenben  QX5erIen, 

au^  t)erfd)tt)unbenen  23üd)ern  unb  5:ifd)en,  nid)t  ein- 

mal an^  erfd)einenben  öänben,  S^ü^en  unb  ganjen 
©eftatten. 

QBeit  — 
Itnb  tpeit  über  biefe  (Experimente  t)inau^  foId)e 

23et)auptungen  aufgefteKt  merben,  n>etd)e  fid)  nid)t 
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aitf  ba^  (Sfpcriment  f(ü(3cn  tonnen,  wdi  aU  btcfc 
©rftärungcn  mangetn,  bic  ba^  fid)  mit  aücm  2)enf- 
I{cf)en  in  QBibcrfprud)  ©c^cnbc  crftärcn,  eben  barum 
fct)cucn  aud)  Qan^  cvn\te  9Jiänncr  t)or  einer  in 
f etilem  5^lle  frud)ttofcn  Hnfcrf ud)ung  aurüd.  3ft 

ba^  ©anje  „©pu!",  bann  cvtlävt  bcrfctbc  nid)t^,  at^ 
ba§  unter  Itmftänben  ©törung  bcr  t)on  un^  t)cr- 
ftanbenen  9Zaturgefe$c  eintreten  fann,  unb  um 

fotd)e  ©törung  unb  ltrfacf)e  auf3ut)elten,  ift  ber  ge- 

rabe  Q3ßeg,  bie  immer  tiefere  g^orfd)ung  naä)  bem 
©efel)lid)en,  rid)tig,  um  bat)in  äu  fommen,  ba§ 
2lnormate  einmal  erftären  3u  fönnen;  mit  bem  Hn- 
t)erftanbenen  ju  beginnen,  i[f  frud)tIo^. 

Q3om  9iormaten  mu§  ausgegangen  n)erben,  burd) 
bie  S^enntniS  ber  gefunben  Senffraft  finb  n)ir  jum 
Q3erftänbniS  ber  geftörten  getaugt,  umgefe^rt  mag 
baS  fd)n)er  au  ben:)erfftelligen  fein. 

2)arum,  tpenn  man  je^t  nod)  ben  fpiritiftifd)en 
^t)änomenen  fd)eu  auSn)eid)t,  fo  erftärt  fid)  baS 
aus  ben  ganj  ungtaubbaren  ©d)tüffen,  bie  auf  fotd)e 
(Experimente  t)in  aufgebaut  tDerben,  unb  in  biefer 
Öinfid)t  n)irb  tion  allen  ju  n)eit  gegangen. 

(Ein  (2ntf)ufiaft  ift  ein  ̂ <i)Ud)tcv  Prüfer,  in  aller, 
md)t  nur  in  biefer  §infi(^t,  benn  er  ift  t)oreinge- 
nommen  unb  fiet)t  gerne,  n)aS  er  gu  fe^en  trünf d)t. 

9)cUcnbaä)  zitiert  einen  ©prud)  5?antS  fo  l)äuf{g, 
ba§  er  einem  im  Ot)re  nad){tingt,  auä)  t)on  bem 
9}ii^trauen  gegen  bie  fpiritiffifd)en  Stufffeltungen 
gilt:  9}Zan  mu§  nid)t  aüeS  glauben,  n)aS  bie 
QeuU  fagen,  aber  aud)  nid)t,  ba§  fie  eS  ol)ne  ©runb 

fagen. 
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220. 

Sj  elicnbaä)xana. 

Öcltcnbad)  heiianptet,  Um  Spirttift  gu  fein  — 
gtaubt  aber  t>a^  ®afein  einer  anberen  Q33efenreit)e 
(Spirit^)  fonftatiert  3U  ̂ aben. 

(£r  n^ilt  natürlict)  tpeber  g}laterialift  noä)  ̂ effimtft 

fein. 
(Er  tpiü  e^  nic^t  gelten  taff en,  ba§  bie  S^eimaeKe  t>en 

Oigani^mu^  aufbaut,  fagt  aber  (03.  b.  ̂ .  23b.  l, 
(2. 254) :  „im  5?eime  liegt  nxä)t§  aU  eine  beterminierte 
S)iöpofition.  2)er  (Einfluß  ber  2tbftammung  ift  aber 

tx^nnoä)  größer,  a  l  ̂  man  glaubt,  ba  bie  S^eim- 
sette  i>a^  9}iateriat  ift,  au^  tvdä)em  ber  ganse  Orga- 

ni^mu^  aufgebaut  tDirb". 
2ttfo  biefe^  9}Zateriat,  bem  nid)t  ba§  2tufbauen 

felbft  gelingt,  t)at  bod)  merfn)ürbigern)eife  bie  5?raft, 

g^e^ler,  Sugenben,  S^örperformen  ber  (£ltem  8U  t)er'^ 
erben. 

Seite  348. 

„®ie  23efd)affent)eit  ber  (Eimei^Derbinbungen 

fd)eint  einen  ma^gebenben  (Einflul^  auf  Tempera- 
ment, (Energie  nnt)  baburd)  auf  ba^  gan^e  2ct>cn  ju 

t)aben." 
9Zad)  Settenbad)  iff  ber  9}Zenfd)  bereite  t)or  ber 

©eburt  ate  inteöigible^  Subjeft  t)ort)anben,  unb  atö 
fold)e^  baut  er  auä  bem  t)orgefunbenen  OJiateriate, 
bem  Sellenljaufen,  feinen  Organi^mu^.  9?un  t)ererbt 
auf  it)n  t)on  ben  (Eltern  ein  Söder,  t)erbammte  ©e- 
fd)id)te,  baö  liegt  im  9}tateriale,  er  mu^  e^  axi^- 

bamxx,  ober  ift  t>a^  inteEigible  Subjeft  fd)on  "oon  — 
wenn  e^  [o  ju  fagen  geftattet  ift,  —  x>on  9)a\x^  au^ 
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f^öcfeng,  fo  ba^  nur  budtigc  intcütgibte  Subjcftc  fid) 
t)on  fotd)cn  (gtfcrn  äcugcn  laffcn?  S)er  ööcfcr  !ann 
nic^t  gtctd)9üttig  fein,  ba^  intcdtgibk  (Z>\xb\elt  tann 
über  2tufforberung  einc^  9}iebium^  fid)  proiisicrcn 
muffen,  ba  mu^  ber  ööder  aud)  mit  fid)tbar  tperben, 

wie  \a  fogar  ®d}ut)3eug  mttn)trft  unb  ben  meta» 
orgamfd)en  S^uß  mit  bem  ppnomenaten  ein- 
fd)nürt,  benn  ber  g^u^abbrud,  ben  ̂ rofeffor  Söllner 

ert)iett,  geigte  einen  fotd)en  ̂ n^  mit  (unter  §abe§' 
93Jitn)irfung)  ineinanber  gef d)obenen  Setzen;  met)r 

noä):  bü^  fid)  öänbe  imb  g^ü^e  projiäieren,  ot)ne 
Sanbfd)u{)e  unb  Sd)ut)3eug  —  gut  —  fe^r  begreif» 
tid),  ©eifter,  90^etaorgani^men  tragen  !eine  ©en)anb- 
jeuge,  beulen  n)ir  —  gefet)(t:  n)enn  fie  fid)  in  ganjer 
©eftatt  äeigen,  tragen  fie  Meibung^ftüde.  Wellen- 

bad) erfd)ien  ein  orientatifd)er  5?opf  mit  Zmhan, 
atfo  projiäieren  fie  aud)  bie  S^teibung^ftüde,  bie  fie 

im  2ebm  trugen.  QBarum?  2tu^  ©d)idtid)feit^rüd- 
fid)ten?  Sft  bod)  nid)t  notn:)enbig;  id)  glaube,  fie 

fönnten  ot)ne  ©efat)r  nadt  erfi^einen  — 
Q3ßenn  fie  aber  bie  S^teiber  nid)t  projigieren,  tvxe 

tommcn  fie  baju?  Ober  beffer  gefagt:  i^inein? 
(Ztci}en  xviv  bod)  ba  auf  einem  Qtanbpnntte,  ber  faft 
materiatifüfd)er  ift,  aU  ein  ̂ Jiateriatiff  fein  fann. 

3n  n)etd)er  ̂ orm  enblid)  erfd)eint  ein  fd)on  in 
me{)rfad)er  ©eftait  bagen)efene^  3nbit)ibuum  ober, 

&ettenbad)'fd;  gefprod)en,  tveld)en  x>on  t?erfd)iebenen 
£eibern  projiziert  ein  öfter  al^  einmal  einge- 
förperte^,  inteüigibte^  ©ubjeft?  —  2)en  testen? 

Öeltenbad)  ift  fein  ̂ effimift,  n)ünfd)t  aber  toof)(, 
feine  erften  Sttemäüge  toären  (£t)toroform  gen)efen. 
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9)dkxxbaä)  iff  ein  S^inb  bcv  Sdt,  unfcrcr  Seit,  er 

vermag  eö  md)t,  fid)  ju  irgenb  einer  pofitiüen  9le- 
ligion  ju  hdcnrxm,  er  t)ennag  nid)t  auf  bem 
6tanbpun!te  beö  9}Zateriati^mu^  ftetjen  ju  bleiben. 
2tnbere,  öaedel  mit  ber  Sellenfeele,  Säger  mit  ber 
©erud)^tt)eorie,  t)ermo(^ten  e^  auä)  nid)t.  (£r  !ann 
ben  ̂ effimi^mu^  nid)t  feftt)atten,  fo  trenig  er  fid) 
vMt}alÜo^  bem  Optimi^mu^  {)ingeben  tann,  tva^ 

fet)r  t)er3eit)tid)  ift.  S)iefe  Q3ßettanfd)auungen  'vevlan^ 
gen  eine  fonftante  Stimmung  —  n^er  tiat  bie?  (Er  tt)itt 
aud)  fein  2ttt)eift  fein  —  aber  &ott  lä^t  er  an^  t>em 
6piel  —  unb  ift  eö  praftifd),  n)ie  3.  ̂ nboc  eö  nur 
tt)eoretifd)  ift.  (2r  mißtraut  ber  Q3ßiffenfd)aft,  bem, 
tva^  er  ii)re  Q3orurtei(e  ^ei^t,  nnb  äugteid)  forbert 

er  äur  tt)iffenfd)afttid)en  ltnterfud)ung  ber  fpiritifti- 
fd)en  ̂ t)änomene  auf.  (Eine^  aber,  ba^  aud)  in  ber 
Seit  liegt  unb  t>a^  biefe  t)erflärt,  finbet  fi(^  aud)  in 
it)m  unb  ba  ̂ dbcn  wiv  ben  t)orau^fet)enben,  ben  ftar 
bartegenben,  ben  guten  \xni>  ebten  9iJtenfd)en  in  it)m . 

—  t>m  öumaniftifer!  — 
®er  S)ern)ifd),  ber  an^  ©anfbarfeit  jemanbem  dne 

^ropt)e3eiung  übergibt,  bie  fetbftt)erftänblid)  ein- 
trifft —  n)a^  nü^t  fie  wenn  nid)t  ju  änbern  ftet)t,  n)a^ 

t)orau^gefet)en  n)irb?  Itnb  tann  man  baran  änbern, 

fo  ift'^  eben  feine  Q3ort)erfage.  g^reilid),  ber  ©ermifd) 
geigte  feine  S^unft  unb  fragt  nid)t  wdUv. 

QBenn  man  Sufünftige^  t)or{)erfagen  fann,  fo  ift 
e^  23eftimmung,  ber  93?enfd)  ift  unfrei,  wo  bleibt  ba 
bie  93erantn)ortIid)feit  für  feine  Säten?  QBo  oI)ne 
biefe  bie  fitttid)e  9?einigung  burd)  ba^  (Erfat)rene? 
Q3erfte^e  id)  Wellenbad)  red)t,  fo  fet)t  er  (^i>cn  Dorau^, 
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btc  Q3eranftt)ortt{d)fdt  w&xe  etwa^  ganj  anbcrc^, 
etwa  baö  ©d)mera9cfüt)l,  in  baä  fid)  ba^  intcUigibte 
©ubjcft  burd)  bie  Satcn  bcr  t)on  it)m  bargcftcütcn 

^crfon,  feiner  (£rfd)c{nun9^fonn,  t)crfe^t  füt)tt  — 
ein  !rummcr  QBcg,  ©crabc^  äu  crflären. 

221. 

S)te  ©uggc  ff  ton. 
Sebcr  fann  fid)  jc^t  barauf  berufen,  ba§  it)m  tvU 

Sugenben,  fo  aud)  Safter  fuggeriert  n)urben. 
3a,  bie  är^te  finb  je^t  QBo^ttäter,  fie  fuggerieren 

tcm  Patienten,  ber  leibet,  ba§  er  feinen  6d)mer3 
unb  nur  fo  unb  fo  t)iet  ̂ utefd)täge  in  ber  Minute 
t}aben  bürfe.  Slnb  er  i)at  jene  nid)t  unb  biefe  präji^. 
Sie  fuggerieren  t>em  Srunfenbotb  2tbfd)eu  t)or 
geiftigen  ©etränfen  unb  er  toirb  QBaffertrinler.  6ie 
fuggerieren  bem  Sd)ür3enjiäger  2lbneigung  gegen 
t>a^  n)eiblid)e  ©efd)ted)t. 

®a^  golbene  Seitatter  brid)t  an.  ®ie  ̂ rjte  fug» 
gerieren  allen  9}iebien  Sugenb,  ̂ flid)ttreue  :c.,  alle 

n)ünfd;en^tt)erten  eblen  9ieigungen  unb  (Eigen- 
fd)aften  unb  bie  Q3ßett  toirb  3um  ̂ arabie^. 

9iur,  n>er  fein  9}Zebium  ift,  ber  ffe^te  tvdmnb  fid) 
au^  unferm  23unb! 

21  ber  fein  9}ii^braud)! 

222. 

3ft  e^  gar  fo  ungereimt,  t)orau^3ufe^en,  ba§  fefter, 
bloßer,  alleiniger  QBille  auf  &et>anien  nni>  §anbetn 
anberer  beeinftuffenb  n^irfen  fann? 
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5^einc  9D^agtc  —  aber  ©ebanten  muffen  boä)  ettva^ 
fein!  ©o  gut  elcftrifd)^  Ströme  n)ir!en,  fo  — 

223. 

QBte  ber  SBegriff  be^  9laume^  ftrenge  gebunben  tft 
an  baä  92ebeneinanber  ber  S)tnge,  fo  tft  e^  ber  ber 
Seit  burd)  bie  2tufe{nanberfotge  t)on  ©efd)et}mffen; 
fobatb  xä)  t?om  9laum  bie  2)inge,  t)on  ber  Seit  bie 

©efd)et)niffe  abftratjiere,  fobatb  t)ebe  xd)  beibe  23e- 
griffe  auf.  5?önnte  man  bie  ©efcf)e^niffe  räumlid), 
b.  i.  im  9Zebeneinanber  fetten,  fo  tvävc  Q3oraugfage 

mögtid).  2)a^  £et)en  gleid)3eitiger  Sreigniffe  (S^ern- 
fet)en)  ift  nid)t^  fo  23efonbere^,  al^  ba§  e^  un^ 

ftu^en  mad)en  mü^te.  2)a  t)aben  mir  ganj  ebenfo  un- 
erftärtid)e  (£rf(i)einungen  fd)on  fonftatiert  unb 
mad)en  fein  2lufi)eben^  bat)on,  ba  n)ir  fie  getpö^nt 

finb. 
224. 

2)iefe  Q3orf)erfage  mad)t  ben  ©tauben  an  eine 
Q3orl)erbeffimmung  nat)eliegenb  nnt>  biefer  entbinbet 

un^,  tva^  bie  £eben^füt)rung  anlangt,  t)on  Jeber  33er' 
anttt)ortti(f)!eit.  (2tu(^  ber  9}iateriali^muä  tut  ba^ 
burd)  bie  Verleugnung  be^  freien  QBiUen^.)  3ft  cö 
benn  ba  nid)t  ebter,  in  bem  Q35at)ne  unb  St^rtum 

t)in3uteben,  ber  9}Zenfd)  fei  frei  unb  fotglid)  üerant- 
tDorttid)?!  (Ett)ifd)er  ift  bie  £eben^füt)rung  beö  fid) 
feiner  öanbtungen  t)erantn)orttid)  Srftärenben 

gemift.  —  2)ie  9?eue  n)äre  eine  unget^eure  S)umm- 
beit. 
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III.  ®a«  ßeben  o^ne  ©Ott 
225. 

Q§  tvav  ein  aöcrtie&ftc^  S^afctn  über  bic  93ßc{^t)cit 
ber  9Zafur. 

QBie  3.  23.,  ba^  fid)  bic  S^tfd)c  md)t  in  ̂ ci^cn 
Quellen  aufl)atten,  ba^  ber  2iti)cv  nid)t  fo  bid)t  iff, 
um  bie  Planeten  aufäu^atten. 

9}Zan  fiet)t  nun  enbtic^  bo(^  ein,  t>a%  ba^  beftel)enbe 
9iebeneinanber  fid)  naä)  unb  nad)  ein^  beut  anbern 

anbequemt  unb  angen^ötjnt  ̂ at  nnb  ba^,  tx)a^  fid) 
nid)t  t)ätte  bequemen  fönnen,  aud)  gar  nid)t  ptte 

entftei^en,  9efd)tt)ei9e  benn,  fortbauern  fönnen.  (Eö  ift 
nur  cnt\tant>en,  n)a^  unter  gegebenen  Q3erl)ältniffen 
werben  lonnU. 

(Eingerid)tet  n)urbe  ba  nid)t,  e^  t)at  fid)  t>ietmet)r 
atteä  eingerid)tet,  eineö  für  unb  auf  baö  anbere. 

226. 

2)ie  9Zatur  tiai  n>eife  .  .  .  bem  Slrbeit^mann  raut)e 
Öänbe  gegeben. 

227. 

O   n)etd)e  QBo^ttaten   fpenbet   bie  9Zatur   o^ne 

2)anf  unb  n)etd)e  ©reuet  übt  fie  ot)ne  g^urd)t  unb 
9leuel 

228. 

2)ie  9iatur  ift  graufam,  fie  fragt  nid)t  barna(^, 

ob  ber  9}ienfd)  fid)  franf  arbeitet  ober  tumpt. 
229. 

5^ranf  f)eit  t)ei§t : 

2)er  91.  9Z.  n)irb  nad)  ben  unbefannten  Para- 

graphen be^  Strafgefe^e^  ber  9iatur  feiner  xxxibe" 
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wn^tcn  ober  l>ew\x%Un  äbcrtrctungcn  bcr  aHtDcifcn 

Q3crfügun9cn  —  tenn  9i{d)tfcnntmä  cntfd)utbi9t 
i}xev  md)t  —  äum  Sdbcn  t)crurtc{tt  unb  t)telteid)t 
äum  frü^äcttigcn  Zote  bcgnabigf. 

aber  fid)  crget)cn  laffen  mu§  man'^  unb  t>em  Zob 
fo  ober  fo  mn^  jeber  einmal  tn^  2tuge  fe^n. 

230. 

QBtr  benfen  un^  bie  QBett  auf  3u>ede  t)in  evl>ant 

unb  furd)tbar  t)ern)unbet  ben,  ben  eä  trifft,  bie  Sr- 
Unntnx^  unbarm^ersiger,  3n)e(Jftofer,  graufer  3\x= 
fälligfeiten  ober  ©efd)e]^niffe:  ein  S^inb  getötet,  ge= 
fallen  ac,  :c.  ̂ m  QBerben  liegt  Heneid)t  ein  St^ed 

ober  3iel  —  ber  6elbft3n)ed  ift  ©etbftfopperei. 

231. 

QBetträtfet. 

Oh  übert)o^e  QSei^^^eit  barin  liegt  ober  über^ot)er 

Itnfinn  —  tvcnn  iä)  erftere  ni(i)t  begreife,  fo  l)abe 
id)  ba^  9led)t,  ba^  ©anje  für  le^teren  anaufetjen. 

232. 

(£^  mad)t  t)ieUeid)t  ben  93Zenfd)en  bemütig  beulen: 
bu  mü^teft  nid)t  n)erben!  S)u  biff  eine  refuttierenbe 
grf d)einung,  bie  ebenfo  gut  fein  f önnte  toie  ni(^t.  ®ie 
Straft,  bie  bid)  bilbete,  ba^  £eben  beiner  (Eltern 

ginge  freilid)  aud)  gefonbert  nid)t  t?erloren  —  aber 
biefe  Sonberung  negierte  beine  (Erfd)einung,  bn 

bleibft  eine  Q3orau^fe^ung,  für  ben  g^all,  baft  fie  fid) 
gefunben  t)ätten  —  bu  mu^teft  nid)t  — 

2tud)  ot)ne  bid)  beftanb  bie  QBelt,  fie  nnirbe  aud) 
ot;ne  bid)  fortbeftanben  ̂ aben. 
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6ic  bcbarf  bat)cr   fpcjiclt   bcincr  ̂ ontvoüe   unb 
beinc^  Q33ot)tbct)a9ßn^  unb  QBo^tgefaücn^  nii^t. 

233. 

3u  t)let  t)at  fid)  btc  QBcIt  in  bie  23üd)cr  ̂ tncin-- 
getefen,  ba  trübe  Seiten  gtdc^fam  bie  QBcItftud)t 
äum  ©cnuffe  mad)ten,  nun  aber  ift  c^  9cfät)rUd) 
n)orbcn,  bte  QBctt  in  bcn  23üd)ern  n)irb  für  n)at)r 
genommen  unb  ba^  fc^äbigt. 

9}ian  mu§  fi(^  tpieber  t)erau^-  unb  in  bie  U)  i  r  t- 
l  i  d)  e  t)ineintef en. 

234. 

2tQe  bi^^erigen  retigiöfen  unb  )?t)ilofop{)ifd)en 
5?o^mogonien  unb  Spffeme  becfen  fid)  wcbcv  mit 

t>em  QBenigen,  tva^  nxi'^  im  unb  'vom  ZotaUn  ber 
(2rfd) einungen  ju  erfunben  mögtid),  nod)  t)iel  n)e- 
niger  mit  ben  (Ein3ett)eiten,  bie  nn^  alltäglich  u  m- 
fluten  unb  bie  trir  t>K  gemeine  QBirflid)feit 
nennen. 

235. 

93ßa^  tpäre  benn  ba^  £eben,  tt^enn  e^  nicf)t  eben 
biefe^  fetbft  unb  nur  allein  bie^  tDäre? 

236. 

„5?eine  Straft  get)t  t)ertoren  in  ber  9iatur,  fie 
fe^t  ftd)  in  eine  anbere  um.  QBarum  foKte  ba^  mit 

ber  Seben^fraft  nid)t  ber  g^att  fein?" 
g^reunb,  bie  ift  ba^  (Ergebnis  be^  Sufammen- 

\vivtcn<§  t)erfd)iebener  Strafte,  ©e^en  bie  fid)  um,  fo 
^eUn  fie  bie  ̂   (Ergebnis  auf  mxt>  ift  ba^  (Ergebnis 
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ein  anbcre^.  2)ie  Straft  bleibt,  aber  ba^ 
9^efuttat  tt)  cd)  feit. 

237. 

(E^  ift  bod)  ]^öd)ft  fonberbar,  ba%  e^  bi^nun  fo 
äiemtid)  gelungen  ift,  t>em  9}Zenfd)en  bie  ginbitbung 
beizubringen,  er  tvävc  ein  anberer  aU  er  fetbft,  ber 

fid)  taftet,  füt)tt  —  feine  9Zafe  nict)t  bie  feine,  fonbern 
bie  eine^  anbern,  unb  er  nid^t  bie  9Zafe  wie  aße» 
anbere  feinet  5?örper^. 

238. 

Q3ßa^  in^  6ein  tritt,  erfd)e{nt  in  biefer  t)öd)ft 
realen  QBett  n)irftid),  n)at)rt)aft,  in  Stoffen,  au^ 
Stoff  unb  mu^  bat)er,  n)a^  nid)t  an^hleihen  fann, 
hei  ̂ ratt  unb  Sto§  leiben,  bei  S^i^et  unb  Streid)etn 

fid)  tt)o^t  füt)ten  —  au^er  n)ir  get)en  einmal  t)ier- 
bimenfional  einer  burd)  ben  anbern  burd)  (—  ba§ 
e^  raud)t). 

239. 

®ie  2(nfd)auung  ift  falfd),  al^  bränge  fid)  ba^ 
£eben  an^  ber  grbe,  e^  brängt  fid)  üon  au^en,  t)om 
großen  2tll  f)erein  an  fie,  flutet  in  alle  fid)  bietenben 

Spornten  unb  entmidelt  biefe.  9)eht,  jerftört,  t)om 
neuen  an.  2)iefe  (Efiftenj  (bie  irbifd)e)  ift  eine  Unter- 
bred)ung  be^  urfprünglid)en  Sein^  burd)  eine^  in 

anberer  S^orm,  ber  Übergang  in  biefelbe;  aber  eine 
Hnterbred)ung  biefer  (Efiftenj  ift  nid)t  bie  be^ 
Sein^,  ba^  brängt  l)erein,  flutet  nid)t  einmal  l)erum, 
benn  ber  Organi^mu^  ift  gleid)fam  nur  ein  felbft 
fid)  erbauenbe^  ©pfeift,  i>Ci^  ben  Sn^alt  aufnimmt; 
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bcr  5:öpfcr  fertigt  9tc{d)fam  im  ftie^cnbcn  OBaffer 
ben  S^vwQ,  bcr  fid)  füttt  t)on  fclbft,  3erfd)tagen,  aber 
md)t  tecrf. 

240. 

2ttte^  bctvaä)Ut,  tvxe  c^  ift,  al^  oh  n{cf)t^  tDdtcr 
bat)intcr  ftäfc,  wot^on  t)tct  gefabelt,  aber  nie  ettDa^ 

entbedft  n?orben,  tft  aHe^  fo  !tar  unb  cinfacf)  —  wmn 
aud)  tt)emg  erfreuUci). 

241. 

£tnb  benfe  Mr,  nun  ju  biefer  Qtnnbe  in  bem  Orte, 
wo  hu  n)ot)nft,  gefd)ief)t  ba§  unb  ba§  im  &au^,  im 

QBatb,  auf  ber  S^tur.  Knb  wcitev,  ma^  gefd)iet)t  nicf)t 
aKe^  äur  fetben  ©tunbe  im  9Zad)barort,  ba  n)irb  ge- 

boren t)om  9}ienfd)en  abn)ärt^  bi^  3um  QBurm,  unb 

ba  ftirbf^,  unb  ba  frümmt  fid)'^  unterm  6d)idfa(  unb 
unterm  ̂ u^tritt,  ba  fäHt  e^  in  ben  Seid)  unb  ba 

erfäuft'^  in  einem  QBaffertropfen  —  unb  t)atte  feft, 
wa^  ba  gefd)ief)t,  n^a^  get)t  in  berfetben  Gtunbe  t)or 
im  £anbe,  im  QJBettteite,  auf  ber  ganzen  (Erbe? 

6d)n)inbelt  bir'^  nid)t? 
©aju  bie  ©terne,  waß  ge{)t  bort  n)ot)t  x>ov  auf  ben 

9}l9riaben? 
Saud)  in  beinen  Sropfen,  toKe^  2tufguf3tier,  unb 

taffe  bir  n)ot)t  ober  tvei^c  fein,  —  aber  Dermeffe  bid) 
nid)t^. 

242. 

2)ie  9Zatur  Uetet  un^  teiber  feinen  Stanbpunft 

au^er  xf)v,  fonff  —  fie  tä^t  fid)  fo  einfad)  an  —  t}ätte 
fie  t)iettei(^t  gar  feine  ©e{)eimniffe  für  nn^^ 
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243. 

2){e  (Erf  d)dnun9en  nm  un<^  hcohad^Ut  bcr  9}Zcnf  d), 
fie  muffen  ftd)  fo  ober  fo  in  irgenb  einer  QBeife 
t)eri)atten  gu  bem  unä  belannten  ©anjen,  ju  bem 

un§  formutierbaren  (Etnäetnen  unter  g(etd)en  Itm- 
ftänben  mu^  ft($  ba§  ©teid)e  ereignen,  ba^  ©teid)e 
ergeben,  unb  wenn  nxä)t,  f o  fann  biefe  ̂ inberung  nid)t 
o{)ne  ©runb  fein,  bie  Störung,  bie  bie  Itmffänbe 
t)eränbert,  mu^  firf)  auffinben  taffen;  tDir  gelangen 
auf  biefem  QBege  tvol}l  nid)t  gur  (ErJenntni^  ber 
(£rf(^einungen,  beren  un^  Hete  ii}vem  QBefen  nad) 
unerltärtid)  bleiben,  aber  Wh  gelangen  jur  ©rfennt- 
niö  i{)rer  Ölufjerungen,  bie  unter  gleid)en  Hmftänben 
gteid)  befd)affen  finb,  Wh  ert)atten  5?enntniö  t)on  ber 
©efe^mä^ig!eit  all  unb  jeben  Q3erlaufe^.  2)a^  ©efel) 

gefunben  für  biefe  Störungen  unb  (Ereigniffe  (fptri- 
tiftifd)e  Q3orgänge),  bann  tommt  un<^  bamit,  fonft 
fct)aubert  ber  ©laubige  wie  ber  Ungläubige  bat)or 
Surüd,  habe  meiben  ben  Spuf. 

244. 

QBer  forfc(}t,  oh  baS,  wa^  ift,  etwaß  anbere^  ift, 
al^  e^  ift,  t)erliert  offenbar  feine  Seit;    e^    iff, 
U)  a  g   e  ̂   i  f  t  ! 

245. 

(Etjer  whb  e^  nid)t  gut,  bi^  bie  bi^b^^'  um  ba!^ 
2chm  ftd)  mübenbe  9}Jenfd}bcit  be^  Itnfinn^  ernftlict) 
mübe  unb  toll  toirb! 

Sd)afft  hen  menfcl)lict)en  Itnfinn  ab  unb  bann  fe^t 
ber  9Mur  in^  2tuge! 
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246. 

Q3ßir  i)aben  buvd)  tiftctnbc^  ̂ enUn  \in§  weit  ab^ 

füt)ren  laffcn  'von  bcm  graben  ©cnfcn.  Q2ßctd)e  Km- 
tDcge  {)at  bic  QB{ffcnfd)aft,  in  alte  St)coreme  t)cr- 
vannt,  gct)raud)t,  um  auf  ben  elnfad)cn  ©cbanfcn 

3.  23.,  bcv  fo  üar  unb  offen  battegt,  ber  t)om  nafür- 
t{d)cn  Q3erftanbe  tängff  erfaßt  nnt>  au^gcfpro(I)cn 

n)urbe,  äurüdäufommcn,  ba§  bic  Sonne  md)t^  an^' 
bere^  ift,  ate  toaä  fie  fid)  ftar  barfteüte,  uralter^  t)er, 

—  ein  g^euerbatt?! 
247. 

2)a^  £eben  ein  ®d)aften,  ein  5:raum  — 
2)a^  ift  poetifdf)e  Q3erflärung:  ba^  Seben  ift  eine 

brutale  Satfad)e. 
248. 

3)ie  QBett  n)urbe  nid)t,  bie  QBelt  tt)  i  r  b. 

249. 

^^itofop^ieren  ift  red)t  pbfd),  aber  3.  23.:  QBenn 
n)ir  tiftetn,  f)inter  ben  (Erfd)einungen  muffe  cttva§ 
ftedfen  (au^er  ben  (£rfct)einungen  eine  QSelt  fein, 
ot)ne  foId)e)  unb  in  jeber  (£rfd)einung  bodi)  ettva^ 
in  (Erfd)einung  treten,  fo  t)ergeffen  toir,  ba^  tviv  t>a 
ein  QBortfpiet  txeihcn  unb  (Erfd)einung  nur  aU 
QSort  einen  23egriff,  t>en  wiv  im  Stopfe  t)aben,  bedt: 

etwa^  SXn-,  2tu^er-(Erfd)eintid)e^,  ber  ©runb-ber-(Sr- 
fd)einung-fein,  ber  2tn(a^  ju  allem  ec,  :c. 

QBie  23egriffe  in  ben  S^opf  iommcn,  ift  allerbingä 

and)  eine  tvoi}l  auf3un)erfenbe  g^rage  —  aber  — 
Q3orfid)t  beim  g^orfd)en! 
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250. 

2)ic  ̂ crfonififatton:  „9Zatur"  —  n>ie,  n)a^,  tvo, 

wann  ift  t>a§'i 
251. 

2tud)  bcr  Knftnn  mu§  auft)örcn,  ̂ ranfreid),  (Eng* 
tanb,  2)eutfd)tanb,  9lu§Ianb,  Q3atcrtanb,  Sob  unb 

5?ranft)c{t  at^  ebcnfot)icte  perfönUd)e  SSegrtffc  auf- 
aufteilen. 

Q3ßa^  ift,  ba^  tft,  allerbtng^,  e  ̂  tt)  t  r  f  t  ber  großen 
©taaten  ©umm^eit  fo  gut  tvU  bie  einer  ̂   e  r  f  o  n, 
aber  tro^bem  tff  e^  feine. 

252. 

(Sä  t}d%t  beim  9}ienfd)en    teiber:    g^ri§,  Q3oget, 
unb  ftirb! 

253. 

0{)ne  äu  äittern  —  fd)reibe  id)  eä  f)in,  n)aä  SJau-- 
fenben  anä  §erä  greift:  (£ä  mirb  auä  unb  gar  fein! 
93ßoI)in  foQte  eä  benn  aud)?  (QBie  eä  getporben,  tpirb 
eä  auft)ören.) 

254. 

2)aä  Sterben. 

(£ä  ift  bod)  fet}r  uatürlid)  —  tvenn  aud)  eine 
t)erbe  Q[ßat)rt)eit!  3d)  möd)te  nur  n)iffen,  n^aä  eigent- 
lid)  Q3ernünftigeg  bagegen  t^orjubringcn  nnt>  ein^ 
äumenben  iff?  2)a^  ber  tote  9}tenfd)  fo  tot  iff  tuie 
eine  tote  9}iitbe! 
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255. 

2)ic  Mttcrffcn  Sräncn,  bic  ein  93Zcnfd)  trcint,  finb 
bie  cine^  Sobfranfcn,  ber  um  feine  fiage  mei^  unb 

am  £eben  t)ängt  —  ein  Seratoet)!  —  9}lan  lann 
anbere  Sränen  oft  nid)t  trodfnen,  biefen  gegenüber 
ift  ber  9}ienfd)  ganj  mad)tto^.  O  ®d)mer5! 

256. 

2){e  9}Zaj[eftät  be^  Sobe^  in  feinem  (Zä)Wd^,  Itn- 
ftaf  zc.  fennen  gelernt;  man  tonnte  ebenfo  gut  t)on 
ber  ̂ ajeftäf  ber  ©eburt  reben! 

257. 

(Er   fa^   nd>cn   ber  £eid)e    be^   8erf(i)metterten 

5?inbe^,  'oov  ©rauen  laöenb,  fid)  fd)üttelnb  ober  t)om 
S^ieber  angefaßt.  —  9Zur  bei  Qinnen  für  ba^  Q.in' 
äige,  ba^  S^ürd)tertid)e,  ba^  ©rä§Iid)e. 

258. 
9}Z  u  1 1  e  r. 

„3d)  bitte  Sie,  taffen  6ie  mid)  get)en"  —  fo  fprad) 
bie  arme  atte  g^rau  unb  faltete  bie  mageren  9)änt>e 

bittenb,  „i^  ̂ ^^^  ®i^r  taffen  Sie  mid)"l  —  fagte 
fie  ängfttid)  äu  bem  Str^te,  ber  eine  Operation,  2tn- 
bot)rung,  t)orfd)tug. 

3a,  e^  gibt  eben  fotd)e  ©efüt)te  t)on  tjersbrüdenber 

Q[öel)mut  —  ba^  un^  nxä)tß  U^vt  aU  unfere  Otjn- 
mad)t,  mit  ber  wir  i^er8bred)enbem  Itnfinn  bummer 

©en)alten  toei^rto^  gegenüberftet)en  —  unb  biefe^ 
©efüt)t  tvxU  feiner  reprobugieren  —  e^  ift  grä^lid), 
ba{)er  ba^  ©egenteit  t)on  fd)ön  —  e^  letjrt  aud)  gar 
nid)t^. 
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Itnb  bocf),  id)  i}alU  cö  fcft!  Scibct  mit  ober  cr- 
finnet  eine  2tu^ftud)t,  ba  tjerau^äufommen. 

259. 

QBenn  man  t)on  all  bem  Itnfinn  toö9efd)raubt  iff! 

260. 

2)er  Sag,  U)o  einen  bie  Sonne  t)ergeben^  fud)t. 

2)em  brüdenben,  quätenben  9lätfet  beö  Sein^  cnt= 
rönnen,  g^riebtid)  —  entlebigt  nni>  ertebigt. 

Sie  g^riebt)of^türen  fid)  t)inter  un^  fd)tie§en  unb 
bie  23tumen  über  nn^  fd)n)anfen. 

261. 

®er  einjige  Sroft  —  für  mid)  dn  tpaf)rer  —  baft 
id)  bir  nid)t^  Siebet  met)r  in  9?ebe  unb  S:at  ern)eifen 
fann,  ift  ber,  ba§  bn  ba^  aUe^  freilid^  nid)t  met)r 
bebarfft. 

262. 

(It)iat)acci^  9}Zutter:  ©eftern  tvav  id)  fv^on  tot, 

ba^  wav  gut!  (Sie  ̂ aben  mid)  lieber  aufge- 
fd)rien. 

263. 

Sitte  ert)abenen  6d)n)ärmereien  Rieten  nad)  einem 

enblid)en  Suftanbe  t)otI!ommenen  ©teid)getoid)te^  — 
atte  QBiberfprüd)e  unb  ©egenfä^e,  ba^  23öfe,  löft  fid) 
im  &nten  auf,  atte^  toirb  feiig  nnb  aufrieben,  unb 

bamit  tie-5  ot)ne  S)auer,  ot)ne  g^urd)t  t)or  einem  2tuf- 
t)ören  fei,  erlifd)t  axxä^  bie  Seit.  QSa^  tt)äre  bie^  für 
ein  3u[tanb,  toenn  e^  nid)t  ci^en  feiner  met)r  toäre? 
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2)er  Sob  tft  eßl  Itnb  tva^  aUc^  x>ev^pxx(i)t,  ba^  t)ä(t 

großmütig  M^  auf  ba^  fkinffc  —  t>a^  9l{d)t^l  Hub 
fo  t)crftärt  btc  9Jicnfd)t)c{t  mit  it)rcn  tiefften  ©agen, 
mit  {t)rcm  |)c{§cftcn  <Zci}nm  unt>  Sinnen,  mit  it)rer 

ei}vt>av\Un  Siebe  bcn  bunftcn  g^cinb,  ben  fic  im 
froren  £id)te  ber  Sonne  am  mciftcn  fcf)cut. 

264. 

Sinc^  fann  aüein  bcr  9}icnfd):  mit  t)oltem  23e- 
tpu^tfein  t>cn  Sd)aucr  be^  S:obe^  übcrU)inben  unb 
für  anbete  in  bm  Sob  get)en. 

265. 

(En)i9e  9lad)t!  QBarum  fd)eut  man  fid),  in  fetbe 

nnUviutandim'i  ^ein  ©mpfinben  —  at),  6d)reden! 
(2in  ̂ atboffene^  Sluge,  um  ju  fel)en,  ob  bie  QKeW 
nod)  im  6onnenfd)ein  liegt  ober  9iad)t,  ob  fie  fid) 
nod)  regt,  bie  rege  QBett. 

266. 

So  bift  bu  in^  ltren)ige  äurüdgef unlen! 

267. 

3n  ein  Q3orn)ort. 

llnfere  at^eiftifd)  trofttofen  23  e- 
merfungen.  O  i^r  teid)t  burd)  Q33orte  23e- 
teibigten,  bie  it)r  9lut)e  finbet  im  ©en)ö^nti(i)en,  n)eit 
i^r  ferne  t)on  (Stenb,  Jlot  unb  ©ebanlen  at^  S;ro§ 
hinter  i>cn  Sd)tad)trei^en  ftet)t,  net)mt  t>0(^  un^,  bie 

n)ir  in  t>em  „Stampf  um^  2)afein"  in  ben  t)orberften 
9leit)en  f(^tagen,  nad)  einer  gra§  einfd)neibenben 
QBunbe  ben  n)itben  2tuffd)rei  nid)t  übet! 
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268. 

03  0  r  tt)  0  r  t  ä  u  m  OS  c  r  f  e  :  ,,(£  g  x\t  9?  c  U- 

gion,  an  feinen  ®  Ott  äu  glauben." 
2td)!  2)u  barfft  ntd)t  ben  QBet)fd)rei  au^  ber  23ruft 

laffen,  ber  b{(^  erfaßt,  wenn  bu  mit  altem  ©rauen 
be^  Säumet^  bid)  auf  ber  oberften  Stufe  ber  £eiter 
ber  ©efd)öpfe  erbUdft,  in  böfeftem  Sinn,  fein  Salt 
oben  —  in  bie  £uft  au  greifen  unb  unter  bie 
Spriffe. 

S)em  jtpedlofen  QSerben  unb  Q3erge^en!  2)u 
foltff  nid)t  fagen,  ba§  bu  bid)  fd)limmer  füt)Ift  n^ie 
ba^  anbere  ©etier,  baä  fein  2tuft)ören  nid)t  af)nt, 

fein  6et)nen  fennt,  fein  2tf)nen.  —  9iein,  benn  bu 
t)aft  einer  5?onfeffion,  einem  Staate,  einer  ©emeinbe 

an3uget)ören  —  ber  9Zatur  nid)t.  —  2)u  bift  fein 
©efd)öpf,  bu  t)aft  ate  biefe^  nid)t  ju  ftagen  —  al^ 
anbere^  t)erbieten  e^  oi)net)in  bie  ©efe^e.  2lber  ©e- 
fd)öpf  t)aft  bu  bi(^  nid)t  äu  füi)ten. 

269. 
S  entenj. 

Q3ßa^  fragt  it)r  £ebenben  nad)  bem  9leic^e  be^ 
Sd)atten^!  Solange  it)r  im  9leid)e  be^  £id)te^ 
toanbelt,  begeljrt  nid)t,  n)ot)or  fid)  biefe^  abxvenbct, 
tva§  e^  f d)eut.  Solange  it)r  im  9leid)e 
be^  £id)te^  xvanbcit,  feib  5?inber  be^ 
£  i  d)  t  ö  !    (©ro^angelegte^  QSerf.) 

270. 

©egenüber    ber    ynermeftlid)feit    be^    2tll^    unb 
unferer  ltnbebeutenbt)eit  x\nt>  Q3ergänglid)feit  erfaßt 
un^  ein  ftol^e^,  tro^ige^  ©efüt)l  be^  Sein^.  2)a^ 
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ift  ba^  9lcd)fc.  ©ictrcit  n)ir  leben,  traben  n)ir 
tpcitcr  eben  md)f^  ju  tun  itnb  !cinc  9lüdfid)t  at^  bic 
auf  bie  Qvo^e  mcnfd)ttd)C  ©cmcinfd)aft. 

271. 

©^  ift  9let{9ion,  an  feinen  ©Ott  au  glauben  —  it)n 
glauben,  tjei^t  xi)n  täftern. 

272. 

(E^  ift  9letigion,  an  feinen  ®ott  gu  glauben! 
QBer  it)n   bem   ün-  nnb   Qaßat)nfinn   ber   Q3ßelt 

gegenüber  glaubt  —  ber  läftert  xt}n, 

273. 

Öeyenproseffe. 
(£^  ift  9letigion,  an  feinen  ©ott  ju  glauben! 

274. 

9Zad)  aUem  ift  e^  bod)  beffer,  n)äre  e^  beffer,  wa§ 
auä)  ba^  9lefuttat  be^  ̂ ettproäeffe^  fein  möge,  baä 

Sein  tvävc  nid)t  —  niemals!  ̂ o^u  ber  6d)ein  — 
bie  QBetten  für  tJerjappelnbe,  elenbe  Q3ßefen? 

S)a^  2ehen  mad)t  fie  toH,  tvcv  fann  e^  it)nen  t^er- 
benfen?!  g^ernab  bem  ©ein  —  objeftit)  fragen:  n)a^ 
foH  ba^  ©anje?  Q2ßer  an^en  ftünbe,  ergoßt  e^  ben? 

Qxn  i^erätofer  &ott  —  atfo  Heber  feinen  axx' 
net)men.  (£^  ift  9leIigion,  feinen  (3  ott 
3U   glauben! 

275. 

QBenn  alle^  (®et)nen.  Streben  —  Sränen  :c.)  um- 
fonft  n)äre?! 

9Zun  haxin  getröfte  bid)!  Sei  umfo  ftoläer  bann! 
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276. 

Sa^rtaufcnbe  i)at  bcx  9Äcnf(^  bic  ̂ nt}Uv  in  bic 
(EtDtgfeit  au^geftrcdt,  jc^t  atct)t  er  fic  t)efd)ciben  in 
ber  (Erfenntni^  äurüd,  ba§  er  bort  ntd)t^  äu  t)cr- 
rid)ten  ̂ abe. 

277. 

2) er  2ttt)ei^mu^  mu^te  ja  fommen,  unb  tväve  er 

grunbfatfd),  fo  erfi^eint  er  unferer  Sage  \xnt>  Q3or-- 
au^fe^ung  berseit  at^  QBat)rl)eit,  at^  biefe  ift  er 
aud)  aufgenommen,  aU  fotd)e  aud)  t)ern)unben 
toorben. 

278. 

(E^  ift  merfn)ürb{g,  rote  bte  9}Zenfct)en,  bie  über- 
seugt  finb,  ba§  e^  feinen  ©ott  gibt,  böfe,  ja  cr- 
äürnt  auf  it)n  biefe^  Itmftanbe^  tDegen  finb,  für  ben 
it)m  bod)  leine  S(^utb  beijumeffen  ift. 

279. 

dß  xvivb  xvoi}l  ein  ©efd)ted)t  fommen,  ba^  fi(^ 
gana  mit  biefer  Q2ßett  aufrieben  gibt,  ba^  mit  bem 

„2tn^  £icf)t!"  unb  bem  „3n^  ©unfetl"  fic^  abfinbet. 
3n  un^  fpufen  ehen  bie  atten  Srabitionen  unb  &  Öff- 

nungen nad),  in  nn^  ift  eine  Q3erbitterung  gegen  ba^ 
Safein  ern)ad)t,  t)on  bem  n)ir  un^  me{)r  t)erfprad)en, 
ai^  e^  fetbft  t)erfpri(^t,  unb  bie  t)at  ben  ̂ effimi^muö 
groftgefäugt. 

QBir  befinben  un^  in  ber  £age  eine^  jungen, 

fonft  fotiben  9}Zenfd)en,  ber  fid)  an  einem  QBeibe  ge- 
tän^(i)t  t)at,  t)on  bem  er  eben  ju  t)iel  ern>artet,  unb 
barüber  befd)lie^t,  jum  Sumpen  ju  n^erben:  ba^ 

2ehcn  geniefjen.  S)ie  nad)  un^  merben'^  nid)t  Der- 
geuben,  aber  fid)  aud)  nid)t  täufd)en. 
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280. 

3d)  bin  44,  tjabe  feine  3öuf{oucn  mct)r  unb  mad)C 

mir  tvcnxQ  öoffnungen,  tpcbcr  irbtfd)e  nod)  über- 
trb{fd)e.  5)ie  ̂ ^itofopt)en  finb  ©d)riftfteller  —  unb 
n)ie  fotd)e  MCben  fte  tid)te  ober  büftere  QBettbttber. 

2)er  9}Zenfd)  iff  geboren,  e^  liegt  fet)r  na{)e,  ba§ 
er  ftirbf. 

g^reilid),  ber  Sob,  trie  bie  Singe  Hegen,  toäre  fet)r 
t)ernünftig,  aber  ba^  ©eborenn)erben  bleibt  ein  Itn- 
finn. 

S)ie  Q3ßiffenfd)aft,  ja,  fie  mü^te  t>m  Itnfterblid)- 
feit^glauben  erhärten  fönnen,  biefe^  23ebürfniö  ber 
Seit  rief  ja  bie  fpiriti[tifd)en  (gfperimente  I)ert)or. 

&ott  iff  nnnaä)tvd^t>av. 
®ie  (Emanation  be^  (Seiftet  in  ben  allgemeinen  ift 

nur  eine  £lmfd)reibung  ber  93ernid)tung.  6id)  barein 
ergeben  iff  bie  Q3ernunft  be^  QBeifen,  aber  ba^  mad)t 
bie  Gac^e  nid)t  vernünftig. 

2tber  eine^  t?erbleibt,  bie  Q3erpflid)tung  menfd)- 
lid)en  3ufamment)alte^,  berjeit  aud)  bie  ?)od)t)al- 
tung  ber  ̂ Nationalität,  burd)  beren  Sod)t)altung 

bem  g^ortfd)ritte  me^r  gebient  iff  al^  burd)  einen 
nebelt)aften  ̂ o^mopoliti^mu^,  beffen  23elenner  nur 
au^gefaugt,  au^gemerjt  n)ürben. 

(E^  liegt  äiemlid)  flar  für  jeben,  ber  fet)en  rvxU: 

geboren  n)erben  unb  ju  fferben  —  unb  feine  Stoed- 
Sbee  t)orfinbli(^. 

2tlfo,  9}Zenfd)en,  vertragt  md)! 
P.  S)iefe  £tlfmad)er  unb  (Efel  foltten  enjige  Qi^U 

ff enjen  fein?  Stöerbing^  xnn^  anä)  id)  mid)  mit  it)nen 
befd)eiben,  id)  bin  nid)t  au^  anberem  Stoffe.  2tber, 



anä)  bcr  QBeifeftc  —  tva§  ift  fein  QBiffcn  unb  feine 
QBci^tjdt?  ©ein  QBiffen  ein  burd)  mangelhafte 

QxnnenappavaU  aufgenommene^  23itb  ber  QBett. 
©eine  Q2ßei^{)eit  23eoba(i)tung  feinet  unb  Umgang 

mit  feinem  ©ef(^ted)tel  ̂ ixv  weiter,  für  bag  2tü  t)on 
feinem  9Zu^. 

281. 

3t)m  gefättt  biefe  QSett  fo,  ba§  er  ein  Sd)uft  n)irb, 
um  Ja  n)ieber  ffraftreife  infamiert  ju  n>erben. 

282. 

2)er  ©ebanfe,  ber  feinöfrofje,  fein^- 
bet)agIi(J)e. 

QSie  oft  n^aren  tvxv  t)ielteid)t  fd)on  ba? 

^le  oft  n)erben  toir  no(^  n>ieberfommen? 

283. 

&ott  mu^te  mit  ben  9}Zenfd)en  fo^ufagen  aud^ 

menfd)tid)  reben,  ba^er  für  früt)ere  Seiten  ettva^ 

Offenbarung  fein  tonnte,  ba^  e^  in  fotd)er  Q3erfinn- 
bitblic!^ung  für  fpäter  tängft  aufget)ört  t)atte  ju  fein. 

(E^  ift  aber  t>a^  ©egenfä^tid)e  nät)erliegenb  unb 

t)erftänbtid)er,  nämtid)  ba§  ber  9}ienfd)  einfad)  feine 
©ebanfen  ©Ott  unterlegte.  9S5enn  e^  nod)  feine 

beften  n)aren,  t)erlief  bie  Sacf)e  ot)ne^in  noc^  günffig. 

284. 

2){e  alten  geitanbe  tröften  ni(f)t  mel)r,  jebe  Seit 
braud)t  it)ren  eigenen  unb  ber  neue,  unferer,  würbe 
nimmer  in  ben  alten  ̂ X)ti}\x^  f)ineinpaffen. 
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285. 

etcUt  btc  9?cI{g{oncn  auf  bcn  S^opf!  ̂ cin  ©otf 

t)at  für  bic  9}ccnfd){)cit  fid)  geopfert  —  biefc  ktbct 
für  it)rcn  ©Ott  —  btc  S^reaturen  gebären  xt)n  an^ 
fid)!  6e^nfud)t^tt)et)!  —  ©eburt^tDet) !  ̂ anx\ 
tommft  bu,  6d)mer3en^!inb  be^  2tll^,  ̂ ^ann  täd)etff 
bu,  Q55e{f)nacf)t^feft  be^  2tltö?  O  OBa^n! 

286. 

^effimiften. 
Q2ßa^  t)aben  n)tr  babet  ju  tun,  n)enn  bie  (Erbe,  bte 

9iatur,  bte  QBett  feinen  Stoed  für  nn^  t)at?  Q33o3U 
bie  93Zü{)  unb  Qual  nnb  (Entfagung  unb  Opfer? 

QBenn  Stauten  ba^  &anic  ift? 
£ieber  ̂ reunb!  5)a^  ift  ber  te^te  (Egoi^mu^  be^ 

^enfd)en!  23effer  fönnen  xviv  nxö)t  fein  at^  ba^, 
maä  ift,  feien  n:)ir  gut,  wie  biefeö  in  feiner  2trt  ift, 

feien  wh  ot)ne  S^rage  getreu  unb  n)enigften^  beffer 
at^  bie  ©ötter,  bie  nid)t  un^,  bie  tvxv  f(ä)ufen. 

287. 

Opfer. 
S^  tiegt  ein  tiefer  Sinn  in  ber  3bee,  atte  9Käd)te 

be^  2cl>en§,  gute  n:)ie  böfe,  burcf)  Opfer,  unb  nur 
burd)  Opfer,  gen)innen  unb  t)erf öt)nen  gu  fönnen! 
9iur  muffen  Opfer  nid)t  ben  t)immetfernen  ©öttern 
bargebrad)t  n)erben,  ber  einjetne  mu§  fie  ber  ©e- 
famt{)eit  bringen  n)ie  biefe  bem  einjetnen.  ®er 
9}Jenfd)  ber  9Jlenfd)^eit,  biefe  bem  9JJenfc^en. 
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288. 

Steine   Qi^waltxQC   3bcc? 
QBa^  foK  t>enn  auä  ber  QBcW  n)eri)cn? 
9?id)t^  anbcrc^,  al^  tDie  immer  nnt>  alTäeit  gmcfcn, 

ba^,  wa^  bcr  9}ienfd)  au^  i^r  mad)t. 

289. 

„S)ic   ©Otter  ft  erben." 
2tber  ber  ®ott  im  9}Zenf(J)en,   ber   fid)  auftet^nt 

gegen  ba^  Sä§ttd)e,  Q3erberblid)e,  (Semeine  —  ber 
ftirbt  nid)t. 

290. 

®a  rufft  bu  bie  ©ötter  an  in  beiner  9lot  ̂ aft 

bu  aber  §itfe  je  anber^  at^  burcf)  971  e  n  f  d^  e  n 
lommen  fe^en  ober  ba^  Q3erberben  anber^  aU  burd) 

fie? 

„Q3ßir  finb  OBerfaeuge  ber  unfid)tbar  QBaltenben." 
QBir  finb  23Iinbn)attenbe,  fetbff  5)ämonen,  t)er- 

förperte,  finb  bie  9}Zenfd)en. 

9Zid)t^  ift  t)ienieben  alö  |)ienieben,  t)on  anber^- 
n)0  greift  nid)t^  ein. 

291. 

9Jtenf (i)gott  mu^  e^  t)ci^en,  ni(f)t  ©ottmenf d) ! 

292. 

®er  I)ei(ige  9}?ann  fann  fünbigen,  ber  n^ei^,  tvu 
man   6ünben   n)ieber  abfd)ütteln   unb   to^bringen 

fann,    aber    fo    ein    glauben^tofer  ©ünbenbodt  — 
ba^  ift  gar  fd)änbnd^I 
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293. 

Pfaffen,  'pt){tofopt)cn  fagcn:  3u  tröftcn,  nicf)t  511 

294. 

5?ann  ein  Stt^ctff  ein  ant>&(i)tiQCß  ©cfüt)l  i)abcn? 

3a!  (Eine  gro^e  Saf,  bic  er  ober  ein  anberer  tut  — 
intenfit)e  Seben^freube,  5?unft  unb  9iaturfd)au,  bei 

n)etd)er  ba^  9lätfel  be^  £eben^  in  freunblidier  g^orm 
i^erantrift,  23en)unberun9  — 

295. 

2)urd)  ben  fraffeften  Unglauben  unb  bie  Moafe 

ber  Itnftfttid^feit  mu§  bie  9Jienfd)^eit  ̂ inburd),  um 

ber  £üge,  bie  ben  ®la\xhm  t)orfd)ü^f  unb  ert)aben- 
ften  Sbeen  entgegenfe^t,  ein  (Enbe  ju  mad)en.  Q3om 

©tanbpunfte  be§  d)riftlid)en  ©tauben^  a\x<^  ift  ber 
^rieg  ein  Itnbing;  fotange  aber  bto§  £eiber  geopfert 
unb  Seelen  einem  befferen  ̂ en^eit^  jugefü^rf 

n)erben,  tiat  ber  @f)rgeiä  i>^^  ©ro^en  unb  bie  nn^ 
t)ernünftige  Q33uf  ber  9}Jaffen  immer  eine  (Entfd)utbi- 
gung.  3[t  mit  bem  £eben  alle^  au^,  fo  entfäUf  biefe 

t?oIIfommen.  (Ebenfo  bie  gefd)ted)ttid^en  23e3iel)un- 

gen.  S)ie  23anbe  gans  gelodert,  mu§  e^  jur  2lu^- 
tt)a^I  füt)ren,  nid)t  jur  (E^e  mit  5?rüppetn,  geiftig  ober 

teiblid),  unb  Q3erfauf^-  unb  Q3erforgung^e^en. 

296. 

(Erbe  unb   §immet. 

2)a^  beffe  2tbfet)n:  ̂ ier  feine  ̂ ftid)t  tun.  g^ür  ein 

i}'6t}exe§  Siel  mü^te  man  reifen! 
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297. 
(Ein  bcbcufcnber  ^ann 

t)or  bem  t^erftümmcltcn  ̂ övpev  ctnc^  Itnbcbcutenben, 
9}Zanncä  au^  bem  Q3otfe,  ber,  fid)  bem  ollgcmctnen 

23cftcn  opfernb,  in  qnal'ooUen  unt)ermcibtid)en  Sob 
sing:  „3n  bicfcr  Sülle  tpar  ein  ©eift,  riefengro^, 
au^  bem  etn>a^  fprid)t,  n)ie  bie  ©rö^e  [beö]  2ttl^, 

bie  ©Ute!" 
298. 

QBoQt  ii)v  immer  burd)  bie  eiferne  9lute  (S^rieg 

unb  9Zot)  gepeitfd)t  toerben  jur  5^uttur  —  ot),  !ommf 
äu  unö,  mit  n)eid)er  9}Zuttert)anb  füf)ren  tx)ir  euch 

—  tvcnn  aud)  burd)  gtauben^tofe  QBüften  —  bi^  anö 

3iet   
299. 

9Zu^en  be^  (5terbtid)feitg9tauben^. 

(Erft  ttjenn  ba^  Selben,  aU  Qehen,  enbtid)  begrenst, 

al^  alteinigeö,  al^  3tved  be^  S)afein^  an  fid)  be- 
tvaä)Ut  unb  aufgefaßt  unb  barnad)  alle  3nffitu- 
tionen,  9}Zeinungen  zc.  geänbert  n)erben,  n)irb  bie 
entn>idtung  be^  9}tenfd)en  in  jene  23al)nen  geteuft, 

n)etd)e  ba^  3nbit)ibuum  n)ir!tid)  fo  t)erebetnb  au^- 
bitben  fann,  ba^  fie  einer  2)auer  über  biefe^  2chen 
t)inau^  tDürbig  erfd)einen  bürften. 

300. 

S)er  93Zenfd)  —  bie  QBelt  entgöttert  —  enttäufd)t! 
(Entgöttern  unb  t)ermenfd)tid)en!  2)a^  finb  bie  neuen 
Siele. 
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301. 

„2)a  Hingt  ber  ,®d)önt>runner  QBatjer',  t?on  dncm 
QBcrfel  gcfpictt,  ju  mir  i^crauf. 

2td),  at^  er  baß  crfte  9Jlat  crftang  unb  bic  ̂ aarc 

3ur  Sianjtuft  eteftrificrf c  —  1  Q3on  att  bcn  fröt)tid)cn 
3uf(f)auenbcn  Stttcn,  t)on  alt  bcn  Jungen  ̂ änmvn 

unb  S^raucn,  bcren  2lugcn  im  Sanjc  büßten,  bcrcn 
^utfe  t)0(f)  in  £uff  fd)tugcn,  bcren  g^ü^c  fid)  im 
Safte  jicrlid)  f(i)tt)angen,  Ja  fctbft  t)on  bcn  i^atb- 
n)üd)ftgcn  5?inbern,  bie  mit  großen  2tugen  ba^ 

gtänjcnbe  ®d)aufpicl  im  gtänsenben  ©aatc  axi' 
ftarrtcn,  t)on  aüen,  bic  t)on  bicfcn  9lt)t)tt)men  um- 

tvoQt  n)urben  —  alle^  —  btanle  5?nod)en!" 

„2)od)  gut  gelebt  ̂ u  t)aben  — " 
„Sor,  bu  bift  längft  t)ergeffen,  n)enn  bu  erff  fo 

n)eit  fein  n)irff  tvxc  biefel" 
„®ann  bod)  au^  (Be\b^ta(i}tunQ,  auß  (Efet  t)or  bem 

©emeinenl  Oiinc  Kontrolle  t>on  obenl" 
^dn  arme^,  gro^e^,  t)erf annte^  ©efd)ted)t! 

^  302. 2)  a  ̂   Sein. 

Sin  enbticf)e^  ober  unenbticf)e§  —  ber  ̂ enf(^ 

ftet)t  bem  al^  etrt)a^  Unfaßbarem  gegenüber,  er  er« 
gibt  fid)  barein  in  ̂ nvä)t,  in  Stberglauben,  in  Hoff- 

nung, in  9leftgnation,  bann  aber  in  Q3ertrauen:  ba^ 
ift  unb  nur  ba^  unb  er  mit  bem.  £tnb  ba  füt)tt  er 
(E]^rfurd)t.  8tn  einem  unerme§tid)en  2tbgrunbe 

fd)reitet  er  fid)er  bai^in,  t)on  ber  2md)U  be^  Seinä 

gtimmt  anä)  fein  ̂ ä)  in  feiner  23ruft  an  unb  in  Stn* 
bad)t  befd)tießt  er,  tva§  er  aud)  fei,  gut  äu  fein! 
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Of)nc  23ür9fd)aft,  ba§  ba^  ©dn  trgcnb  einen  OBiltcn 
I)af)C,  nimmt  er  bcn  auf  fid)  unb  e§  tft  ba^  bev  QBillc 
ium  ®nten, 

303. 

^  r  e  b  t  g  t. 

(E^  fragt  fid)  nti^t,  n){c  i)at  ®ott  bie  (Erbe  gc- 

fd)affcn?  —  t)orerft  fragt  ftd)'^  in  crftcr  2inie:  tpa^ 
t)aben  n){r  an^  bev  (Erbe  gemad)t?  —  unb  ba  gibt  bie 
t)citigc  S(i)rift  Slu^funft:  mein  öau^  ift  ein  23et- 
t)an^,  it)v  aber  ̂ abt  e§  ju  einer  9}Zörbergrube  ge- 
mad)tl 

304. 

(E^  gibt  eine  2trt,  bem  9}Zenfd)en  nod)  über^  ©rab 
t)inau^    £ieb   unb   Sreu   ju   ern)eifen,   an   feinen 

5?inbern  nämlid),  bie  ja  tt)a^r-  unb  teibt)aftig  ein 
Stüd  t>on  it)m  finb,  ba§  fortlebt. 

305. 

2{tt)eiftif  d)e^    ®ehet 
Itnter  au  biefen  Saftern  unb  ©d)rt)äd)en,  unter 

aK  biefen  f)ä^tid)en  Rieden  unb  Sd)mu^fd)i(i)ten 
fd)tägt  ein  Serj,  ba^  in  ber  ©tunbe  be^  Q55et)eä  fid) 

jufammenframpft  unb  entrt)eber  un^  unfere^  2tb- 
fd)eueg  t)ergeffen  mad)t  ober  it)n  mitbert. 

S)arin  liegt  bie  fitttid)e  Straft  beffen,  \va^  rt)ir  al^ 
Übet  unb  al^  aDgemeine^  (Etenb  bejei^nen  unb  bem 

n)ir  —  wiv  erlennen  e^  —  nur  ju  fteuern  t)ermögen 
burd)  bie  aügemeine  2xehe,  bie  un^  bermalen  nod) 
n)ie  ein  lofe^  23anb  umfd)tingt  unb  beren  tt>ir  nn^ 
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cnbtid)  ganj  hewn^t  wevbcn  mögen:  bamtt  c^  bei 
unfcrem  öanbetn  nnb  Itntcrtaffen  tjci^c:  im  9Zamcn 
jener  aögemeinen  Siebe,  bie  \in§  alle  t)erbinbet, 
2tmenl 

306. 

So  ift  ber  9}ienfd)  alleingetaffen  unter  bem  xvdUn 

Ötmmet  —  fc^tie^t  euc^  in  biefer  (Srfenntni^ 
jitternb  aneinanber,  meinenb,  tro^ig,  wie  xi)x  woUt 

—  xi)v  feib  aöeingelaff en ! 
®d)tie§t  eud)  aneinanber,  mie  S^inber,  bie  fürd)ten, 

n)ie  ̂ itleibenbe,  n)ie  Selben,  aber  fd)tie§t  eud)  an» 
einanberl  2tu^er  emi)  tt)eber  &eit  nod)  Itnijeit.  ®a^ 

anbere  tötet  —  i^r  nur  quätt  — 

307. 

Über  un^  ()errfd)en  £eibenfd)aften,  aber  in  ber 

9}iaffe  (Q3otf),  ba  tiegt*^,  ba  ringt*^  t?on  unten,  an^ 
aUen  ̂ t)tt}en  ergießt  fid)'^  nad)  oben  —  unb  ba^ 
ift  bie  gteid)e  Q3erl)ei§ung;  ber  ©taube  an  ber 
^enfd)l)eit  (Einf)eit:  eine  ®pra(f)e,  ein  Q3ott, 
ein  ©taube  — 

308. 
S)ie   ©ruft, 

bitten  in  ber  6tabt! 

g^ern,  gang  bumpf  ber  Stra^entärm  —  Q3ergäng- 
tid)!eit!  Q33ir  follten  fie  bod)  t)or  Stugen  l^aben!  Itn^ 

ffet^  erinnernb  an  t)ergangene  3^it  unb  an  bie  t)er-- 
ge!)enbe.  23ürger  t)on  einft  unb  je^t  —  ber  ̂ om- 
menben  gebenfenb.  (Einer  ganzen  QBett  gebentenb, 

einer  ganzen  QBelt  tebenb.  „©ebenfl"  ift  beffer  at^: 
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„Q3cr9{§r  QSfe  t)eimt{d)  ift  Mc  Srbc  für  ben  ©c-- 
benfenbcn,  bcr  an  aQe  Seit  an!nüpft;  ein  Siraum, 

fd)taftt)ad),  ift  fie  für  bcn  Q3er9cffcr. 

309. 

2)ic   S^ünfttgcn. 

©oft  bcfd)ü^e  unb  behüte  cud)  t>ox  unfcrcr  ©c- 
mcinfjett. 

310. 

S^ricg  .  .  .  23Iut  .  .  .  unb  (Etenb  unb  Sammer! 
23cft{cn,  lernt  cni}  cnbtid)  vertragen! 

311. 

2)cn  93Zcnf d)cn  ift  bie  9)1  c  n  f  d)  t)  e  i  t  nod)  ein 
ju  n^eiter  23c9riff. 

312. 

S)ic  9Zatur  öffnet  taufenb  Stugcn,  um  \iä)  'oon 
alten  Seiten  ju  beftaunen,  taufenb  öerjen,  um  fid) 

il)rer  gu  erfreuen,  unb  ba§  ift  Sünbe,  biefe  2tu9en 
au  feud)ten,  biefe  Serben  au  quälen. 

313. 

Seib  unenblid)  barmt)  eraig  S^gcn 
alte   ©ef  cf)öpf  e  ! 

(E^  ift  ba  etn)a^,  ba^  teiben  unb  fid)  freuen  fann, 

in  jebem  ©efd)öpfe  —  n)a^  eä  ift,  n)er  rt)ei^  ba^? 
e^  ift  n)ot)I  ba^  ©efc^öpf  felbft  —  aber  mag  ift 
biefeg? 

314. 

QBie  milb  Hingt:  „9lid)tet  md)t!"  —  QBie  t)art 
lautet    ber  9Zac^fa^:    „bamit    i^r    md)t    geri(^tet 
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n)crbct!"  9Zun,  aud)  ot)nc  g^urd)t  Dor  bem  ©cnd)t: 
9l{d)tct  md)t! 

315. 

9?{d)t  bte  9Zatur,  nur  ber  9}Zenfd)  fennt  (Erbarmen, 
aber  nxä)t  off  tä^t  er  e^  tvalUn. 

316. 

3d)  {)abe  mir  t)or9cnommcn,  btc  9JZcnfd)cn  ntd)f 

me{)r  ernft  äu  nct)mcn,  aber  id)  n^crbc  btcfem  Q3or' 
fa^c  ftct^  untreu,  tvcxxn  xä)  fie  teiben  fe^e. 

317. 

g^  ift  n)ot)t  tt>a|)r,  ba§  alte  9Za(i)f{d)t  unb  (Er- 

barmen mit  6cf)n)ä(f)en  unb  Q3erftö§en  gegen  fitt- 
Iid)eg  Öerfommen  unb  Sd)äben  in  ber  (9efellfd)aft 
au^  eigener  moralifd)er  (Einbuße  unb  fd)mer3lid)er 
(Erfahrung  an  anbcvn  ̂ erftammen. 

318. 

91 0 1)  e  i  t. 

2)er  tt)einenbe,  mi^t)anbette  23efoffene. 
3d)  möd)te  bem  finbifd)  weinenb  Magenben  nid)t 

biefe  finbifd)en  Sränen  erpreßt  t}aben. 

319. 

2)a^  ©emeingefüf)!. 

3t)r  fönnt  alle  9letigionen  t)inn)egbenfen  —  ber 
^Kateriali^mu^  mag  bie  9}Zenfd)t)eit  be^errfd)en. 
Qxnc§  jebod),  ba^  §ol)e,  ba^  heilige,  baä  ©ötttid)e, 

bag  in  bem  9Jienfd)en  fetbft  ftectt,  ba^  !önnt  i^r 
nid)t  t)inn)egteugnen.  ®arin  liegt  bie  £iebe  unb 

biefe  Siebe  finbet  einffeng  i^ren  Sag,  bur(^  aUe  Sor- 
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t)cifcn,  ©reuet  unb  ̂ indjtvnv'öiQUiUn  bc^  t^ctgan- 
Qcnen  Sdtaltev^  gtänat  t^r  2xä)t,  burd)  bie  Quatcn 
ber  6(i)dtert)aufcn   

3ft  aud)  bie^  S;raum?  3ft  aud)  bicfc^  ©lud  SOu- 
fion?  —  Sic  tDirb  bleiben,  in  bem  Serben  be^  Ui^ten 
9Jienfd)en  erft  tjerget^en. 

320. 

"poefie,  9?eUöion,  5?unft. 
3n  feiner  2trt  baut  jeber  9}Jenf(^  über  3^it  unb 

Ort,  (Erbe  unb  &eQex\wavt  ̂ inau^  in  eine  Sufunft, 
t)on  ber  man  fid)  feine  Q3orffettun9  5U  mad)en  im 
ftanbe  ift,  ob  er  fie  tranfsenbent  ober  in  ben  fingen 
tvänmt 

2tud)  ber  Gabarit  'vom   testen  ®en\x^  auf   ben 
fommenben. 

321. 

Q33er  au  fd)affen  ben  S;rieb  t)at,  toirb  fd)affen,  ob 
er  an  bU  (Smigfeif  feiner  6d)öpfungen  glaubt  ober 
nid)t;  toer  fubelt,  tvxvt>  fubetn. 

322. 

(E^  iff  bod)  ertjebenb  3U  fel)en,  ba§  e^  2mU  gibt, 

befonber^  Junge,  bie  noä)  für  eine  3bee  (S^reitjeit, 
Q3atertanb)  in  ben  Zot>  ge^en. 

323. 

3eber  9}?enfd)  t)at  im  2chen  \vo\)l  einen  2tugen» 
Uiä  get;abt,  wo  er  ben  göttlid)en  g^unlen  in  feinem 
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Snnern  au  fpürcn  t)crmcintc,  unb  bcm  bei  biefem 
©cfüt)tc  baö  Scva  trarm  gcu^orbcn  mar. 

324. 

®ie  neue  9l{d)tun9,  bie  nur  auf  bcn  (ErtDcrb  ̂ tn 
9crid)fct  ift,  t)or  n)ctd)cr  9li(!t)tun9  ba^  Streben  nad) 
fogenannten  geiffigen  ©ütern  jurüdtreten  mu§,  fie 
ift  auf  bem  QSege,  auf  ba^  befte  bcn  iinwcxt  unb  bie 
9Zid)tigfeit  biefer  anberen  ©üter  ju  ern)eifen. 

325. 

„QBei^t)eit  für  bief e  QBett  unb  bie  Q3er]^ättniff e  ber 
auf  bie  Oberftä(J)e  ber  2)inge  befct)rän!fen  Q3ßefen 

tvu  Wh/' 
®onnertt)etter,  biefe  befd)ränften  QBefen  finb 

immert)in  bie  geiftt)oHften  be^  2tll^,  bie  n)ir  Immn. 
SteHe  mir  bo^  d^ccmplau  ̂ in  anberer  ©aftung! 

326. 

^ir  teben  fo  fd)te(i)t,  fterben  faft  Sunger^,  tpeit 
ber  Q3ater  an  einem  unfferbtid)en  QBerf  f(ä)reibt. 

327. 

2trme  Sbeotogenl  (£in  ©ute^  aber  fprid)t  bod)  für 

eud):  i^r  (önnt  für*  eure  Summ^eiten  in  ben  Zob 
ge^en,  ba^  tonnen  bie  QBeifen  für  i^fe  S^tug^eiten 
nid)f. 

328. 

,,2lu^gef)ungerfe   Sfuben^oder." 
„QBiffen  6ie,   tva§  Sie   biefen   ausgehungerten 

Stubeni^odern  t)erbanfen?  —  S)aS  bi§d)en,  n)aS  Sie 

t)om  Sier  unterfi^eibetl" 
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329. 

2)a^   9}Zärtt)rcrtum   \)at   feinen   9lci3. 
®aö  2cbcn  abffreifen  für  t>cn  aücintgcn  Sn^alt, 

ben  tvxv  {t)m  gegeben! 
(£^  tft  gen)atftg,  eine  Straff,  bie  he^iaunt  tvivt>  t)on 

aßen,  bie  tvavm  füt)Ien,  t)on  aEen,  bie  an  bie  &e\vait 

be^  9}lenfd)engef(J)Ied)te^  ben  ©tauben  nid)t  t)er'' 
lieren  n>olIen! 

(Ergaben  über  fein  £o^  unb  beffen  9}leifter  — 

330. 

23eru^igung 

über  att  bie  auffällige  ltnt)ertä§Hd)feit,  ben  Itn- 
beftanb  be^  6ein^,  einen  3ufamment)ang  in  ba^  tofe 
©efüge  ber  Q3orfäIIe,  einen  3n)ec!ben)u§ten  2tft  ber 
Q3orfid)t  in  bie  ©tei(i)gültigleit  ber  9latur  gegen 

einselner  unb  ganzer  93ölfer  ©efd)ide,  t>a^  aUe^  t)er- 
fu^en  bie  9}Zt)tt)en  ber  Spulte  ben  9}ienfd)en  ju 
bieten. 

2tucf)  auf  anberem  QBege  —  ̂ t)itofopt)ie,  5?unft  — 
t)erfud)te  man  ben  9!JJenf(!^en  über  bie  23efd)ränftt)eit 
unb  ben  ®rud  feinet  £ofe^  t)inn)eg5utäufd)en.  9Jian 
befd)äftigfe  ba^  ̂ inb,  ba^  e^  nid)t  bange;  üiete 
t)aben  nod)  t)iet  Seit,  fid)  ju  fürd)ten. 

331. 

QBer  bid)tet,  pi)itofop^iert,  naturforfd)t,  ber  tft  in 

fid)  nid)t  au^gegtid)en,  mag  bie  5?ranft)eit  i^m  ein- 
geimpft ober  anßeflogen  fein. 
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ein  9Jienfd),  bcr  bc^  9läffct^  ffd)  begibt,  n)ctd)c^ 

ba^  2)afcin  an  unb  für  ftd)  ift,  bcr  bid)tct,  pl)ilO'' 
[opt)icrt,  forfd)t  md)t.  9lur  ba^  Sd)öne  in  t>cn 
5?ünffcn,  nur  ba^  9lü^Iid)e  in  bcn  Q[Biffcnfct)aftcn 
t)erma9  it)n,  aber  nid)t  bi^  jur  ̂   r  o  b  u  f  t  i  o  n,  5U 
begeiftern.  ®enn  and)  ©eftatten  ift  i^m  fein  Srieb. 
2)ie  ̂ erte  ift  eine  ̂ ranft)eit  ber  ̂ uf(^et,  e^  foü 

bie  Itmpttung  ftörenben  Stoffel  ber  9[Beid)fd)ale 
n)eni9er  n)et)  tun. 

332. 

(£^  iff  freitid)  ganj  vx^üq:  ift  biefe  unb  nur  biefe 

(gyiftena  bie  meine  —  n)aö  getjt  mid)  ba^  2tll  nnt> 
feine  (£ntn)ic!tun9  an?  3d)  t)Äbe  bod)  bantit  nid)t^ 

äu  f(i)affen  unb  ©efü^te  n)enbe  i(^  erft  ganj  unnü^ 
bafür  auf. 

®er  ̂ m^d)  n)ill  fid)  ba  n>ieber  cttva^  anfd)mei' 
d)etn,  ba  ber  f>erföntic^e  ®ott  immer  fra9n)ürbi9er 
erfd)eint. 

3a,  ber  ©enu§  ber  fiiteratur  unb  5^unft  —  e^  iff 
ba^  chcn  Uxm  23otfci^aft! 

333. 

QBenn  bie  9Jiü(fe,  bie  9lad)ttampe  für  ben  Strqueß 

aQeä  £id)teg  ̂ attenb,  fid)  t)ineinftürät,  fo  ift  if)v 

Srren  t)eräei^ti(f),  benn  bie  9}lüde  ift  ein  Q3ie^  — 

ohtvo\)l  immer  nod)  fragtid),  ob  fie  fid)  ni(i^t  bie  S^ü^e 
tv&xmcn  wiU  unb  babei  t)erun9tttdt. 

334, 

^leligion  unb  Gitte,  nur  bag  ̂ aKiatitJmittet  gegen 
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335. 

„23cbcnfen  ©ic!" 
®a  t)abcn  tt)ir  fd)on  ein  23ct)cn!cn!  ©cnfen  tvxx 

md)t  unb  md)t^!  3d)  gtaubc,  bcr  93?enfd)  ma^t  fid) 

ot)net)tn  eine  tt)m  gar  md)t  3uftet)enbe,  eine  QSer- 
tc9cn{)citen  bercitenbe  2tftion  an,  tpcnn  er  bcnft. 
(Er  ift  gar  md)t  baju  auf  bcr  QSett  unb  bicfe  auc^ 
md)t  baäu  ba. 

336. 

Q3ßcr  ntd)t^  benft,  ̂ ^nt  n)iberfprict)t  nid)t^,  er  ̂ at 
!cinc  Quat  be^  2tu^gtc{d)cn^  bcr  ©cgcnfä^e,  er 
nimmt  bie  QBctf  fo  felt)fft)crffänbt{cf)  wU  fi^  fclbft. 

(Ein  ©olbat,  ber  'von  bem  S^cinbc  fagt:  „(Ein  braver 
S^ert!"  unb  fc^r  erfreut  barüber  ift,  i^n  erfd) tagen 
3U  ̂ aben. 

337. 

2tud)  unter  ben  ̂ enfd)en  ift   ba^  Slnimal  (ber 
Q3ie^fert),  ba^  nid)t  t)orau^ftet)t,  tra^  fommt,  unb  fid) 
in  aUe^,  tpaä  unb  n)ie  eö  anä)  fei,  gleid)mütig  ju 
fd)icfen  tvex%,  t>a§  gtüdtid)ere  ©efcf)öpf. 

338. 

(S>nt  gtücfticf),  gefunb 

fann  ber  9!}Zenfd)  fein,  otjne  barum  äu  triffen. 

339. 

9Jiancf)er  ̂ at  ba^  23ebürfni^,  au  etiva^  aufbtiden 
3U  muffen,  ein  anberer  tvxU  auf  ettra^  t)erunterfef}en 
fönnen.  QBem  erfd)eint  ba^  £eben  an  fid),  o^ne 
etwa§  bat)inter,  teben^n^ert?  Seben^mert  nur  t)om 

®tanbpun!te  feiner  (Ertebniffe  etma  — 
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340. 

S)ic  ficben^seit,  fo  furj  fic  ift,  ift  bod)  immer  nod) 
ju  lang  für  tt)n,  er  mu§  burd)  9leU9ion,  Stellung, 
S^unft  t)efd)äftigt  n)erben. 

£eben  aüein,  t>a^  fann  er  md)t. 

341. 

2)ie  QBelt,  n)te  tx)fr  fie  betrad)ten,  iff  feine^tpeg^ 
ba^  9?efuttat  eine^  n)illfürt{d)en  6d)öpfung^afte^, 

t)tetmet)r  ba^  etne^  !aum  a\x^int>enUnt>cn  dntxvid' 
tung^proäeffe^.  2tlte^,  wa^  gefd)el)en  tann,  gefcf)ie^t, 
nnt>  alle^,  tpaä  tDerben  fann,  tpxrb. 

2tlle^,  wa^  fid)  juträgt,  ba^  gef  d)tet)t  nad)  9Zormen, 

unb  tva^  fid)  entn)idett,  ebenfalls.  S)te  9Zorm  enf- 
ffanb  burd)  2lnpaffung.  Ob  ba^  2ta,  Me  QBett  3tt)ed 
{)at  ober  n{d)t  .  .  . 

342. 

Sogenannte  S^cen  n)ad)fen,  t)ari{eren  unb  t)er- 
fümmern  gerabe  nad)  benfetben  ©efe^en  n)ie  ber 
Organi^mu^. 

343. 

3n  ber  menfd)ttd)en  Q3ernunft  unb  beren  ftufen- 
n)eifem  g^ortfd)reiten  —  erft  fieben  ̂ taneten,  ber 
9}Zonb  bdäu,  oben  \int>  unten,  bte  Sonne  :c.   
  ift  e^  offenbar  bie  9latur,  n)etd)e  fid)  auf 
fid)  fetbft  nad)  unb  na<i)  befinnt. 

344. 

Q3om  2tnbeginn  tvav  £uft,  bie  gefud)f  fein  mu^te, 
nnt>  Sd)merä,  ber  auf  allen  QBegen  tag  unb  t>em 

'^n5engru()er.  8. 
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man  mit  aUcm  Stufgebot  anitviä),  bk  Motoren  ber 
(BnttvidlnxxQ. 

gnttptcftung  ift  fonad)  ein  ©efe^. 
(Eö  tann  allerbtng^  eine  ganje  S^utfur  fpurto^ 

unter9et)en,  ein  ungetjeurer  Stufmanb  an  ̂ raft  t)er- 
loren  fein  für  immerbar. 

Itnfere  ̂ ftid)t  aber,  ob  wh  nun  gläubig  ober  un- 
gläubig ftnb,  ift,  nad)  (Erfenntni^  biefeö  t)on  ber 

9iatur  —  faft  möä)te  man  fagen  —  offener  aU  jebe^ 
anbere  bargetegfen  ©efe^e^,  ba^fetbe,  ba^  t)ei§t  bie 
(Enttoictiung,  na^  aUen  Straften  äu  förbern. 

345. 

S  r  0  ft. 

^ateriati^mu^,  ©tauben^tofigfeit  —  n)etd)e  Seit! 
2tEe  3beate  ber  9}ienfd)t)eit  erftarren! 

23efürd)tet  t>a^  nid)t! 
S)aö  6d)öne  fann  nid)t  unterget)en:  ba^  (Erfjabene 

nid)t,  baä  £äd)etn  nid)t!  2)ie  QSeI)mut  nid)t  unb 
nid)t  bie  Set)nfud)t!  9?u{)ig  liegt  ba^  2ttl,  n)enn  bir 

im  23ufen  S^riebe  iff  —  unb  t)ertrauenb  btidft  bu 
t)inau^,  ein  5^inb  biefer  großen  9}Zutter  fetbft,  nid)t 

n)iffenb,  n)em  ober  tva^  bu  t^ertraueft  —  in  treu 
erfüllter  Wi¥-  —  ®cf)tafe! 

346. 

3ff  ba^  „QBerbe"  9Zottvenbig!eit,  bann  ift  [etbft 
&ott  nid)t  frei. 

347. 

3ebe  3bee,  fie  mag  bumm  ober  !tug,  falfd)  ober 

rid}tig,  nütjtid)  ober  fd)äblicf)  fein,  mufj  fid)  au^- 
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tvivtcn,  b{§  fic  ficf)  ftar  in  Mcfcn  e{9cnfd)aftcn  er- 
tDcift.  (Sine,  td)  möd)te  fagen,  t)erf)atfcnß  3bce  fü{)rt 

3U  n{d)t^  at^  ju  einer  9leubttbung,  bte  oft  mei}v  ©c- 
fat)ren  unb  9}Jüt)feti0fe{t  im  ©efolgc  i)at  aU  bie 

ununterbrod)cne  S^ortWtbung. 

348. 

Sbecn  traren  fd)on  oft  t)or  un^  ba,  wdä)e  jc^t 
nun  toieber  neu  fid)  in  ben  Q3orbergrunb  brängen, 
gen)u§t  tvav  f d)on  mand)e^,  ba^  n)ieber  t^ertoren  ging, 
aber  tjerbreiteter  finb  fd)on  t)eute  bie  Sbeen,  ein- 
get)enber  unb  fpe^ieller  f d)on  i)mtc  ba^  QBiffen.  QSer 
e^  aber  na(i)ved)net,  tvk  lange  eine  3bee  hvauä)t, 
um  at^  ®inrid)tung  ober  ©efe^  praftifd)en  QSert  äu 
gewinnen,  ber  toirb  über  bie  3ät)igfeit  be^  ©toffe^ 

erftaunen,  ben  e^  au  i>eavheiten  gilt,  toie  anberen- 
faßä  über  bie  23ei)arrlid)feit,  tvomxt  bie  3been 
n?ieberM;ren. 

349. 

^enn  man  reformieren  n)itt,  mu^  man  \xä)  ge- 
rabeäu  auf  ben  23oben  ber  QBir!tid)feit  fteüen  unb 
rüd^attto^  beren  Q3orau§fe^ungen  anerfennen  unb 
mit  i^vcn  93Zögtid)feiten  red)nen. 

^t)iIofopt)ie  unb  ̂ nn^t  tonnen  t)orbauen,  aber  bie 
9?eformation  nid)t  informieren,  fie  finb  bie  23eme= 
gung^fraft,  bie  9}?afd)ine  felbft  ift  bie  praftifc!)e  re- 
gu(atorif(^e  QBirffamfeit  be^  9leformator§. 

9iur  wo  bie  Q3orau^fe^ungen  i^infäüig  gen^orbcn 
unb  ein  Suffanb,  ber  it)nen  nunmef)r  n)iberfprid)t, 
aufred)tert)atten  n)irb,  tritt  oft  elementarermeife  bie 
2[bt)i(fe  auf  unb  fü{)rt  gen)öf)nticf)  über  bag  31cl 
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i)xmnß.  2){c  ̂ evantwovtnxxQ  für  bic^  Q3crbcrl)cn 
fragen  bic,  n)ctd)c  btc  \ini}althavm  Suffänbe  aufred)t» 
äu^atfcn  t)crfud)tcn,  fei  c^  au^  ®umm{)dt  ober  t)er= 
bol)rtem  gigenftnn,  n)eld)e  an9enet)me  Q3etterfd)aft 
fd)on  Diel  n^eltgefd)id)ttid)e  2)umm(}eiten  Derurfad)t 
t)at. 

350. 

Q33ie    langfam    bie    2tuf!tärung    fort» 
f  d)  r  e  i  t  e  t. 

(Einfi:  33oInet)^  „9luinen"  2C. 
9}Zan  foCte  glauben,  alle  biefe  in  biefen  seit- 

genöffifd)en  23üd)ern  au^gefprod)enen  3been  müßten 
fd)on  längft  ©emeingut  gen)orben  fein.  Itnb  eine 

9}?enge  unnü^er  23raft  wäre  baburd)  fd)on  t)eut- 
3utage  ber  ©ifputation  entzogen,  aber  bie  QBorte 

finb  Dergeffen.  —  llnb  bie  unvernünftige  Seiben- 
fd)aft  axbeitet  t)eutäutage  nod)  mit  ben  alten,  grauen, 
nebulofen  fogenannten  23en)eifen  naä:)  wie  t)or  unb 

t)erfd)reit  bie  ©egner  al^   unmoralifd)!  2tud) 
ein  23en)ei^I 

351. 

Sie   verlorenen   23ibliott)efen. 

©laubt  it)r  benn,    bie  3been    finb  verloren  ge= 
gangen? 

352. 

21  n  f  e  l  m   nnb   2nt>tviQ   ̂ enevbaä). 

£el3terer  untrbe  wn  feinem  Q3ater  nid)t  begriffen, 

n^enigfteni^  feine  QBege  nid}t  gebilligt  —  unb  boä) 
finb  bie  3beeu  unb  ©ebanfen,  ba^  ©treben  unferer 
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5?inbcr  icbcufalt^  !onfcquent  au^9cfüt)rtc  unb 

fc^tummcrube  —  unb  fo  tonnen  wix  aud)  nie  fagcn, 
baf3  n)ir  un^  in  bfe  ©cbanfcn,  ba^  g=üt)tcn  unb 
Q3ßir!cn  ber  5?ommcnbcn  t)incinbcnfcn,  t)ine{nfinbcn 

fönncn,  t>a  nn^^  unfcre  eigenen  ̂ inber  burd)  bie  über- 
brad)ten,  in  it)rer  Stntage  unb  Ötu^arbeitung  nur 
fort-  unb  tjorgefi^rittenen  ©ebanfen  fremb  vuerben 
fönnen. 

353. 

^cnn  e^  nid)t  geftaftet  tx)äre,  gegen  mipraud)te 
Stuforität  aufautreten,  bann  tväxcn  bie  ert)abenften 

Q3orgänge  ber  QBett--,  refpeftit)e  9}Zenfd)engefd)id)te 
ein  a]bfd)eutid)er  3rrfum  gettjefen,  unb  einen  St^vtum 
gibt  e^  ba  überi^aupt  nid)t,  benn  e^  gefd)iet)t  düc^ 
naä)  ©efe^en.  2)a§,  biefe  ©efe^e  untertaufenb,  fie 

aber  nxä)t  auft)ebenb,  ber  S^^rtum  ben  einaetnen  be- 
gleitet, ift  rid)tig,  biefer  te^tere  aber  fetbft  cnt= 

ftammt  23en?eggrünben,  bie  tviv  enttDeber  nic^t  fet)en 

ober  ni(f)t  fet)en  n)ollen.  Q3eranla§t  ift  jebe^  Q3or- 
gängni§,  ba^  Q3erberblicf)e  Hegt  oft  barin,  wenn 
9}Zenf(i)en  fi(^  t)on  bem  9Zäd)fftiegenben  beftimmen 

taffen;  ba^  ift  freitid)  ba^  (Er!lärtid)fte,  toeit  Surüdf- 
greifenbe^  fdjtoerer  ju  t)erfotgen  ift. 

354. 

Offenbarung. 

(E^  fommt  eine  Seit,  wo   all    unfer  geu)attige^ 
9lingen  \vU  ein  ©piet  ber  S^inber   erfd)eint,    n)o 
t)erann)ad)fen  alle  5?eime  unb  toir  in  bie  5^inbf)eit^- 
gefd)id)te  ber  9}ienf(i)^eit  fallen. 
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355. 

2)te  2nm\)^,  6d)elmc  unb  S(i)n)ad)föpfe,  bie  fid) 
eurer  I)ot)en  9}Ziff{on  n)iberfe^en,  red)net  md)tl 

2ttfo  bte  9Jlet)rt)ett  n)irb  md)t  mttgeäät)^?! 

356. 

2ld),  ber  (Et)rtic{)e,  ber  fid)  mit  ganjer  ©eete  unb 

)ooUcm  Op^ex\mxt  für  ein  3beat  einfe^t  —  it)m  aEe 
2[d)tung!  —  um  fid)  ju  täufd)enl  S)ie  öelfer,  bie 

9Jiad)er,  bie  Streber  t)er!ef)ren'ö  it)m  unter  ber 
§anb,  t)erf auen  e^,  t)ermen9en'^  mit  2lttem,  tvk  bie 
Öeibenpriefter  ba^  (E^riftentum,  unb  mact)en  ®e- 
fd)äfte  bamit. 

357. 

Q3ßie  Wh  bei  ber  23etrad)tun9  ber  Suftänbe  frü- 
t)erer  Seiten  (ad^en  —  fei  e^  tretjmütig  ober  au^ge^ 
laffen  —  fo  tDerben  fpätere  ©efd)ted)ter  über  bie 
3dten  lad^cn,  bie  tpir  erlitten. 

358. 

S)a^   23öfe. 

2)a^  23e[tiate  tritt  jurüd,  ba^  9}iitbere  f)ert)or. 
®ie  QKelt  tpirb  beffer. 

359. 

2ttfo,   QBettatt,   bu   unangenef^mer 
Säuerling  ! 

2)ie  ̂ ed}te  ber  ̂ f)antafie  — 
Sie  fpielt  jeijt  mit  QSage,  9Jiefttifd),  Quabranten, 

9?etorten,  optifd)en,  ptjpfifalifd^en,  mec^anifd)en  :c. 
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3nftrumentcu  unb  haut  n)in'cnfd)afttid)c  ficgcnbcn. 
(£ntn)i(jftun9^ti)conc,  mom[fifd)e  QBcttan[d)auun9  — 
alfo  bva\xä)cn  wiv  einen  ©toff.  gbifon  bcr  San- 
bcrtct)rling.  2)ie  Spiritiftcn,  n)et(f)c  ba^  (EEpcrimcnt 
fctbft  für  eine  anbexe  QSßcIf  antrcnbcn  tDOÜen.  ®cn 
einen  ©tofftraum  nebft  anbern.  23ttb  in  bie  ̂ erne 
äaubern,  träumte  id)  fd)on  lange  (Sauberfpieget). 
2tnbere  QaQen  tvnvt>en  fd)on  n)at)r.  3n  ber  Segenbe 

Hegt  immer  ettva^  brin.  2tber  t)orfid)tig!  S)ie  ̂ t)an- 
tafie!  2)ie  2tf)nung  ift  bie  5:od)ter  ber  ̂{)antafie,  bie 
93?utter  ber  Segenbe,  aber  nid)t  bie  ©ro^mutter  be^ 
(gfperimente^. 

360. 

Stn^engruber  ftebt  eine  9Zotiä  über  bie  Srfinbung 

be^  „g^embtider^"  t)om  28.  gjiärs  1883  auf  unb 
no«ert:  27.  3.  1883.  £efe  foeben,  baf^  ba^  (Eteftro^ 

ffop,  ein  g^ernbticfer,  eine  2trt  Sauberfpieget  er-- 
funben  fei.  Sei  biefe  9lad)ri(f)t  nun  tvat)v  ober  nid)t, 

fo  ift  fie  im  testen  glatte  nur  t)erfrüt)t,  nid)t^  anbere^. 
©^  n)ar  mir  f cf)ün  lange  leinen  Stugenbticf  streifet- 

t)aft.  5?ann  man  burd)  Srä^te,  in  (£t)inin  ober 

Sudfertöfung  gelegt,  bitter  ober  fü|j  ber  Sunge  „tele- 

grapt)ieren",  ift  überfjaupt  ber  gatt)anif(i)e  Strom  im 
S^örper  —  nnb  eß  f}at  aUen  2tnfd)ein  i>avna(^  — 
ber  Q3ermittler  ber  Set)-,  §ör»  unb  ©eru(^^-  2C. 

gmpfinbungen,  fo  mu^  fid)  aud)  23itb  unb  "Zon  zc. 
übertragen  taffen  burd)  it)n. 

2)er  nun  fd)on  ein  Sa^r  tote  Str^t  QBeHer  b^t 

mid),  at^  ici^  behauptete,  man  tvevbe  23itber  tele- 
grapbi^tren  fönnen,  au^getad)t. 

S)ie  Übertragung    t)on  5^raft    im    med)anifd)en, 
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vollen  ©innc  be^  9[)2cd)am^muä  auf  ben  öcbct,  bcr 
bcn  Sttff  beim  S;ctc9rapl;iercn  bctDcgt,  lag  nat)e. 
^an  tann  aber  aud),  tric  tDir  fct)cn,  t)iet  füt^ner  fein, 
md)t  nur  auf  bcm  ©cbictc  bc^  ©alt)am^mu§, 
fonbcrn  aöüberall,  ot)ne  fobatb  an  bie  ©renjc  bc^ 
g}Zö9tid)en  5U  ffo^en.  3){c  9Zatur  avhcitet  mit  gang 
minimalen  Stofftcitcn  unb  ̂ va^UnttvxdinnQcn.  J)icr 
tiegt  nod)  t)ict! 

9)Zitfun  lonnfe  id)  ba  freitid)  nid)t,  ba^u  fct)ttc 
mir  ba^  cingctjenbe  OBiffcn,  ba^  Q3crtrautfcin  mit 

bcr  bctreffcnben  9}Zatcric,  ba^  ol)ne  ftci^igc^  (Ef^^ 
pcrimcntiercn  ein  Itnfinn. 

^a^xx  tiatte  id)  nid)t  Mittel  nod)  ©etegcnt)cit. 
(£^  U)ar  mir  fofort  crftärtid),  tt)a^  ba^  Problem 

bcr  £uftfd)iffat)rt  anlangt,  ba§  fid)  23alton  unb  S?orb, 
3n)ci  QtM(^,  nid)t  ftcucrn  taffen.  (Ein  ®tüd  mu^tc 

c^  fein.  9}Zan  wxvi>  i)xev  5ur  5?onftru!tion  t)on  Q^tü- 
geln  für  dnjctne  surüdfetjrcn  muffen. 

®ie  2ltd)imie  —  t>a^  t)ex%t  bie  9}?ögtid)feit  ber 
(gräeugung  ber  93ZetaIIe  —  fd)ien  mir  immer  glaub- 
n)ürbig.  ©olb  unb  anbere  betaue  fonnten  feine  ein- 
fad)en  Stoffe  fein,  bem  n)iberfprid)t  ju  t)iel,  vov 
allem  bie  £aplacefd)e  S^eorie. 

2)a^  3n-ben-9}Jonb=6et)en  —  wav  eine  geplante 
Hnget)euerlid)feit.  2tber  fie  iff  t)ielleid)t  anbern^eitig 
nü^lid)  unb  anregenb. 

5)ie  g^arbenpl)otograpt)ie  braud)t  nur  ein  g^ifier- 
mittel. 

3d)  glaube  ami),  baf?  fid)  burd)  einfad)e  23elid)tung 
23ilber  auf  9}Zetallplatten  erjeugen  laffen,  bie  bann, 
bet)anbelt  unb  fifiert,  brudfä^ig  n^erben. 
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3c^  pianU  eine  6e^mafcf)inc,  bic  bic  2ctUvn  auf 

einem  9labe  trägt,  in  eine  g^orm  abpaßt,  bie  gc- 
goffcn  werten  tann  unb  fomit  bic  £cttcrnunmaffc 
crfpart. 

2ttt  ba^  ftclffc  id)  undgennü^ig  ̂ aä^ienien  an^eim 
unb  mad)c  leinen  Stnfprud)  auf  5^ont)enien3. 

361. 

„2)a^  äufünftige  ^J^ebi^inat''  nnh 
(Xt;irurgiefp[fem 

\vivt>  mit  £eid)tigfeit  (Eingriffe  in  ben  ̂ öxpev  ge- 
^iatten,  propt)t)taftifd)  unb  i}intenna(^  Mittel  geben, 
bie  alle  fd)äblid)en  mifroffopifd)en  Organismen  2C. 
entmeber  fernet)atten  ober  jerftören  unb  if)rem 
QBtrfen  (Eint)att  tun  unb  ben  Srf)aben  burd)  öerbei- 
fütjrung  beS  Status  quo  ante,  beS  gefunben  3\i= 
ftanbeS,  gänstid)  auft)eben  unb  tvettmadien.  (2S  tpirb 
baju  linbifd)  wenxQ  bebürfen,  ben  Organismus  auf 

ben  normalen  Suftanb  ju  rebu^ieren  ober  i^inauf-- 
anbringen.  60  eine  2trt  SebenSelifierl  gaben  fid) 
fo  t)iete  SJräume  ber  9}Zenfd)t)eit  fd)on  erfüllt,  bie 
3aubcrfpieget  zc,  toarum  nid)t  auä)  biefer? 

3a,  es  toirb  gelingen,  ben  9}Jenfcl)en,  baS  3nbi- 
t)ibuum  auf  feine  ̂ eimftoffe  äu  rebu^ieren  unb  it)m 
burd)  fünft(id)en  23efrud)tungSa!t  eine  ̂ iebergeburt 

3U  ermöglichen." 
„Serr!"  fagte  ber  §örer  auffte^enb,  „jiei^t  n)irb 

es  mir  ju  bunt!  3d)  banfe  für  S^re  g^reunbtid)feit. 
(ES  f)at  ol)ne^in  länger  gebauert,  atS  iä)  ertoartet. 
übrigens,  maS  Qpa^  baran,  baS  fommt  nur  auf  bie 

3ufunft  an.  QBer'S  erlebte,  fo'n  53ßiebergeburtr' 
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,,(Zie  tvävc  jcbcufaß^  üerfrüt)t,  wenn  Sic  barauf 

rcftcfttcrtcn!" 362. 

gJZobcrne   (QBctt-)   g}Zcnfd)cn. 

Sie  reifen.  9^ir9enb^  t)eim[ifd)],  aber  aud)  nir- 
genbö  jufrieben.  S^rüf)er  pferd)te  man  fid)  ein.  9Zun 
n)irb  man  nad)  nnb  naä)  merfen,  ba^  e^  in  bem  einen 
^ferd)  nid)t  t)iet  anber^  au§fiet)t  tpie  in  bem  anbem. 

2)a^  ift  gut  ju  n)iffen,  tpie  bie  llnterfd)iebe,  bie 
in  ©egenb  unb  6prad)e  liegen,  ju  lernen.  Sule^t 
n)irb  man  fid)  befd)eiben  unb  genügen  lernen  tvxc  bie 
ltrat)nen. 

2lber  man  trirb  met)r  n)iffen. 

363. 

9^  euere      9Zaturforfd)ung,      Sternen- 
pi^ofograpt)ie   ^c. 

2)er    5^reiä    ber  23eobad)tung    unb  23etrad)fung 
\vivt>  ern)eitert,  aber  ber  ber  (Erfenntni^  nid)t! 

IV.  ®ie  neue  6ittlid)feit 
364. 

S)ie  gotbenfte  9legel  träre  \vot}l:  £ebe  fo,  ba^ 
bu  nid)t^  t)or  niemanbem  ju  t>ert)eimttd)en  n?ünfd)cft. 

365. 

®a^   ©ittlid)e. 

Sobatb  biefe  Sbee  be^  t)ef)ren  6itttid)en  in  ber 
9latur  erlannt,  im  ©taate  befannt  unb  gepflegt  n^irb, 
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Ijahen  aUe  Spulte  it)rc  23crcrf)ti9ung  t)cvtorcn,  bcnn 

md)t  g^urd)t  unb  öoffnung,  ba^  ©efütji  bc^  gbtcn 
nnb  Qd)öncn  t>c\ixmmt  fobann  bic  öanbtungcn  bc^ 
9}Zcnfct)en.  StKcrbingö  foUcn  bicfc  Sanbtungcn,  ba 
bcr  9}Zcnfd),  wie  neucrbing^  bet)auptct  tpirb,  feine 
QStUen^frei^dt  t)at,  aud)  unbercd)enbar  fein,  id) 

aber  fd)re{be  bem  fanatifd)eften  neueren  ©toff- 
fafatiften  bod)  fo  Hei  freien  QSitten  ju,  ba§  er  über 
(£l)rabfcf)neibun9  unb  2)iebftat)t  bie  Stnäeige  mad)t, 
gefegt,  biefe  tpäre  nid)t  aud)  unfrei.  (Er  fü{)tt,  er 
foHte  fie  untertaffen,  t)a^  Objeff  ift  unfd^ulbig,  aber 
au(^  er  jeigt  unfrei  an. 

366. 

&nt  unb  böf e 

finb  feine  SBegriffe  für  ba§  Stögefamfe.  QBir  muffen 

einen  5?rei^  ftrenge  umfd)reiben,  um  ̂ u  biefen  23e- 
griffen  äu  fommen. 

Steine  Q3ater(anb^tiebe  oi)m  genaue  ©rensbeftim-- 
mung  zc,  zc, 

2)a,  im  engen  Streife  rid)tef  fid)  nun  bie  SBe^eid)- 
nung  nad)  ber  3tt>edmä§igfeit  unb  9lü^tid)feit  für 
ba^  23egrenäte  unb  bie  (Eingef d)toffenen.  Itnb  e^  fief)t 
faft  an§,  al§  gäbe  e^  ba  in  ber  9Zatur,  fobalb  wiv  bie 
23efd)ränfung  auffteKen,  and)  gut  unb  böfe.  Siere 

unb  ̂ ftanjen  f)aben  ̂ reunbe  unb  S^einbe,  Srt)atter 
unb  Scrfförer,  unb  dm  Stnerfennung  'von  g^reunb 
unb  ̂ einb  get)t  burc^  ba^  Siergefd)ted)t;  ber  S^etnb 
ift  böfe. 

©obalb  bie  ©renken  aufgehoben  tperben,  ber  5?rei^ 

aufgetaffen  ipirb,  aerfaÄen  fofort  tt)ieber  biefe  SBe- 
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griffe.  &ut  uub  böfc  bc\tei)t  nic^t  in  bcr  StUgcfamt- 
I}eit. 

367. 

(E^  ift  gctDi^,  ba^  eine  gute  öanbtung  un^  fctbft 

gcnugfut  unb  ba^  gctmffcrma^cn  fomit  bie  9}Zcnf d)cn- 
ticbe  bei  jebem  ̂ cnfd)cn  fetbft  anfängt;  inbe^  mu^ 

ber  aber  aud)  barnad)  fein;  t?on  einem,  ber  bie  ©elbft- 
ad)tung  t)ern)ir!f,  ba^  Q3ertrauen  auf  fid)  eingebüßt 
t)at,  tä^t  fid)  anä)  nid)t^  für  anbere  ern)arten. 

368. 

Sotftoi^  „über  ba^  2ehcn'\  5?ritifiert  einer  ben 
Sal):  ,,2)ie  einzige  t)ernünftige  Sätigfeif  be^ 

93?enfc{)en  ift  bie  Siebe."  Sebod)  ni(^t  Siebe  5U 
QSeib,  5?inbern,  g^reunben,  Q3aterlanb  unb  QBiffen- 
fd)aft.  9ZatürIid)  nimmt  fid)  ber  5^riti!after  biefer 
£iebe  äu  QBeib,  S^inbern,  ̂ reunben,  Q3aterlanb  unb 

QBiffenfd)aft  an.  —  2)a^  ift  ja  alleö  im  legten 
©runbe  bod)  egoiftifd). 

369. 

©etpif  f  en 
ift  inbiüibueH. 

(£^  ift  ber  3U)iefpa(t,  in  ben  fid)  jemanb  mit  bem 

ibeaten  23itbe,  ba^  er  fid)  'von  feiner  £eben^füt)rung 
mad)t,  burd}  irgenb  eine  §anbtung  t)erfe^t  füt)It. 

QBo  jegtid)e^  ibeate  23ilb  fe^tt,  ba  tritt  ba^  ein, 
wa^  n)ir  ©en)iffenIofig!eit  nennen. 

greine  9}lenfd)en  mad)en  fid)  über  geringe 
©d)tt>äd)en  unb  9^et)Ier  oft  bie  fd)tDerften  Q3orn>ürfe. 
3a,  fie  fd)ämen  fid)  jum  23eifpiet  ber  natürtid)en 
Q3errid)tungen  al^  entn)ürbigenb. 
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23ci  anbercn  9iafuren  tft  btcfcr  3tt>{cfpalf  ein 
äu§erHd)ßr,  tt)r  ©ctPiffcn  ift  mit  bem  (Ei)rgcfüt)t  mit 

23ejug  auf  ba^  ilvtcit  anbcrcr  t)erfnüpft  unb  fic  cmp- 
finbcn  nur  eine  ©d)äbi9ung  it)rer  (Et)re,  fall^  eine 

Zat  it;nen  bie  Q3erad)tun9  ber  QBett  5U3iet)t  (S^urd)t 
\)ov  Q3ertuft). 

Slnbere  fürd)ten  nur  bie  folgen  einer  Zat  t)om 
Qtanbpnnttc  be^  tx)ettlid)en  ©traft)erfat)ren^.  3f)r 
©en)iffen  ift  ̂ nvä)t  t)or  (Entbedung  unb  Strafe. 

diu  fet)r  geringer  ©rab  t)on  ©en)iffen. 
©ans  rot)  animatifd)  ba^intebenbe  9iaturen  i^aWen 

alte^  für  ertaubt,  tva^  i^nen  ba^  23e{)agen  ermög- 
tict)t,  erteid)tert,  er^öi)t,  unb  i)aUen  fetbft  bie  Strafe 
für  ungered)t. 

370. 

3nbem  n)ir  bie  pl;pfifd)e  QBelt  genau  unb  cin- 
ge{)enb  betracf)ten,  fommen  n)ir  auf  alle  fitttid)e 
^at)rf)eit. 

371. 

3m  Sun  unb  fiaffen  ift  ftet^  i>ic  Übung  be^ 
©itten,  ba^  9}?eiben  be^  Q3ern)erflid)en  nic{)t  nur 
t>a^  Q3erbienfttid)e,  ba^  9latfamfte,  e^  ift  fct)tie§tid) 
au(^  immer  ba^  Q}ernünftigfte. 

2) er  £ocfung,  ber  £eibenfd)aft  folgen,  ̂ tatt  ii)x 

au^äun)ei(i)en  unb  fie  ju  bekämpfen,  mad)t  un^  Unter- 
tan unfern  trieben  unb  biefe  tjerfetjen  nn^  in  bie 

mi§tid)ften,  oft  entetjrenbften  Sagen  unb  toir  ftet)en 
bann  at^  ebenfo  bumm  tvU  f(i)Ied)t  ba. 

2)ie  S?(ugt)eit  rät,  gut  8U  fein  unb  ju  bleiben, 

fetbft  wo  unfer  ©en)iffen  feinen  QBiberfprud)  ein- 
legen n)ürbe. 
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372. 

2tu^  9)iorb  im  großen  t}at  fid)  nod)  nie  ein  9}ienfd) 
ein  ©etmffen  9emad)t. 

(Er  fiet)t  ja  aud)  feine  dnäctne  Zai  in  it)ven  folgen 

für  einzelne,  er  fiel)t  S;atcn  —  bcren  S^otgcn  fid)  in 
bcn  QBirlungen  auf  9Jlaffen  tnnbQehen, 

^lapoUon  iiat  fid)er  —  tvenn  er  auf  St.  öetena 
unrut)ig  fd)tief,  bieä  au<^  Stummer  über  feine  ba- 
matige  £age  getan. 

®ie  öunberftaufenbe,  bie  für  unb  gegen  ii}n 
ftarben,  befd)n)erfen  tvoi)l  !aum  feine  Seele. 

373. 

9Jafur  forbert  feine  (Entt)altfamfeit,  aber  fie 
ffraff  anä)  t>a^  Übermaß. 

5;ugenb  im  et^ifd)en  Sinne  fennt  fie  nid)t;  biefe 

t}at  ber  9}ienfc^  erfunben,  um  t)ieten  5^onfIiften  an^- 
3Urt)eid)en  unb  ben  ̂ rieben  fid)  nid)t  ju  ftören,  benn 
ba^  ©en)iffen  ift  ba^  ltnbet)agen,  ba^  unä  befällt, 
wenn  n)ir  fetbft  t>a^  ©teid)gen)id)t  ber  Q3er{)ältniffe 
anberer  jerftört  tiaben  unb  nun  bie  Hnfid)ev^eit  ber 
unferen  nn^  babei  ftar  n)irb. 

374. 

(£^  ift  ätreifetto^,  ba^  eine  materialiffifd)e  Stuf- 
faffung  be^  £eben^  unb  Sein^  oi)ne  irgenb  weld)e 
ett)ifd)e  9legung  (©etpiffen  nni>  9}iitgefüt)t)  ba^- 
©afein  be^  9}Zenfd)en  8U  einem  ganj  n)ürbetofen 

unb  t)öd)ft  etenben  mad)en  fönnte  (gefd)el)en  iff  ge- 
fd)et)en,  Q3erantn)ortung  gibt  e^  übert)aupt  feine), 
aber  e^  iff  aud)  getpi§,  ba^  fid)  bie  93knfd)^eit  mit 
jener  2tnfid)t  n)efentlid)  gef d)abet  ̂ at,  bie  a tt e ö 
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in  haß  tranf acnbcnf c  2ci>en  t>evleQt: 
bort  foGen  unfcre  Strcde  unb  3icU  liegen.  ®a§  öicr 
8ät)tte  babet  gar  md)t  ober  tebigtid)  at^  23etftube. 
(Ein  S^inb  braud)f  nur  3U  fterben,  bieä  au  errei(^en. 

375. 

2)a^  ©etoiffen 

ift  ba^  23en)U§tn)erben  ber  Q3erantn)orttid)feit  — 
t>a§  t>U  tote  9latur  nid)t  t)aben  fann.  Sie  ift  ba^  ICn- 
t)erantn)ortIid)e.  Sie  belebt  fid)  aber  unb  in  bcn 

£eben)efen  cvwaä^t  —  in  t)erfd)iebenen  ©raben  — 
ba^  ©efü^l  ber  Q3erantn)orttid)feit.  Qß  refultiert 
anß  ber  (£inn)irfung  dncß  Q3Bcfen^  auf  ba^  anbere. 

376. 

2)a^  (Erbbeben  auf  3^d)ia. 

5)er  ©aleerenfflat)e,  aufopfernb  arbeitenb  äur 
^ettnwQ  Q3erfd)ütteter:  2)a^  n^ar  ja  ber  Jammer  ber 
(Einförmigfeit,  3nt)alt^lofigfeit  be^  £eben^. 

(S>i^ht  mir  immer  5U  tun,  wo  ltnt)ernünftigfeit  unb 

Hni^eil  l)ereingebrod)en  — 
3d)  toerbe  e^  gut  mad()cn  unb  barin  Q3ernunft 

finben  unb  felbft  gut  unb  t)emünftig  bleiben.  2tber 

in  bie  QBett  o^ne  Säten  (^arbe)  paff'  id)  nicf)t  — 

377. 

3d)  entfage  au^  fraffeftem  (Egoi^mu^,  ba  ni(f)t 

alle  ©enüffe  unter  ben  t)on  mir  gen)ünfd)ten  9}Joba- 
titäten  ju  t}aben  finb. 
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378. 

®a^   6ittUcf)c. 

S)a^  Qxttlxd)e  liegt  ̂ onaä)  im  9Zad)at)mun9^tricb 
unb  in  ber  2tu^tefc  ber  23eifpietc,  c^  ift  ba^  me^r 
ober  minber  entxvxdelU  £d)önt)eit^9efüt)t  für  bie 
£ebenöfüt)run9. 

379. 

Steinen  Sinn  für  Sd)önt)eit  ber  Seben^füi^rung, 
nur  für  ben  ̂ ampf !  (£^  gibt  eben  im  ̂ ampf  um  ba^ 

©afein  grajiöfe  g^ed)ter  unb  plumpe  S)reinfd)täger. 
&i(f,  \va^  t;etfen  fann! 

380. 

(E^  ift  fe^r  traurig,  menn  man  in  ber  Seben^tage 
fid)  befinbet,  fid)  fetbft  immer  ber  9Zäd)fte  ju  fein. 

381. 

QBie  gut  finb  gans  unDerberbte  5?inber.  Sie  \)ev' 
ffet)en  bie  fiaffer  unb  2tbfd)euttd)feiten  ber  ©rofjen 
gar  nid)t.  Q3ßie  finb  fie  gegen  Sd)n)äd)en  nad)ficf)tig, 
bie  fie  betad)en. 

382. 

Q3ßer  ba^  £affer  nid)t  !cnnt,  brau(J)t  axxä)  t>c>n  ber 

Sugenb  nid)t^  ju  n)iffen.  ' 

383. 

Itnfere   9?eine.   (Xf)arafter. 

2)a^  tröftnd)e  ©efübl  für  un^,  um  t>ai 
©afein  eine^  t)er5tieben,  unDerborbenen  QBefen^  ju 
tPiffen. 
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384. 

^an  t)af  cigcntttc^  md)t  fot)ict  9lcfpcft  t)or  bcr 

Sugenb  unb  ben  tugcnbtjaftcn  ̂ crfoncn.  S)ic  2td)- 
tung  rüt)rt  baf)cr,  ba^  man  bie  veinc  ̂ t)anfafie, 
ba^  fd)önc,  unbcfledte  23tlb  einer  Q2ßelt,  tvU  fie  fein 
folt,  baö  fie  in  fid)  tragen,  betDunbert. 

385. 

9}Zan  mu^  ben  9}lut  t)abcn,  ber  9[Birftid)!eit  in 
ba^  Stuge  ju  fet)en,  in  it)r  iff  bie  Sünbe  nid)t  fcf)ön, 
fonbeni  tjersbeftemmenb. 

386. 

9Jloratgefe$. 

3^r  fe{)t  itvex  Siere  fi(^  entgegentreten,  beibe  be- 
tvaä)Un  fid)  mi^trauifd).  Sie  fet)en  beibe,  ba§  fid) 
t)erfel)ren  tci^t,  feinet  tut  bem  antcvn  rva^.  Um  ̂ va^ 
raufen  fie  fid),  um  QSeibd)en  . . .  (E^  foftet  tvoi)l  aud) 
im  t)i^igen  Stampfe  ein  23eeft  be^  anbem  23tut  unb 

g^teifd),  unb  finbet  e^  ©efd)mad  baran  unb  fann  e^ 
ben  ©egner  ben)ältigen,  fo  fri^t  e^  it)n  au(^  auf. 
®iefe^  2tu^forf  d)en,  Suriidtjatten,  5?räfte-9}Jeffen  nnt> 
©ebraud)en  ift  ber  ganje  3nt)att  be^  menfd)(id)en 
^oratgefe^e^. 

387. 

©ittlic^feit 

liegt  t)auptfäd)lid)  barin,  allen  S^onfliWen  an^^n- 
n)eid)en,  bie  fpäter  un^   ober   anbere  beunrut)igen 
tonnten,  ̂ mn  eine  Spanne  Suff  bie  9lut)e  eine^ 
ganjen  ©afein^  foften  fönnte,  ift  e^  mdne  ̂ ftid)t. 



bic  Spanne  ju  opfern.  S)ic  Q3ernunff  ift  botf)  aller- 
n^egen  ba^  23efte!  —  2tuf  bem  e{nfad)en  QBege  ber 
23ill{glett  füf)rt  fie  un^  jur  e{nfad)ften  unb  ge- 
fünbeften  9}iorat. 

388. 

?)irn-  unb  ̂ eralo^. 
^an  meint,  e^  gäbe  an<^  getftrefd)e  Sd)urfen, 

gen){§,  aber  t)ernünft{ge  n{d)t!  2tKe  Q3emunft  ptä- 
bierf  für  Sitte,  für  2td)tung  ber  9led)te  anberer  :c. 
Hnb  iWav  hlo%  an^  t^ernünftigen  ©rünben,  inbem 
biefeö  fittticf)e  unb  red)ttid)e  93ert)atten  in  aU  unb 
ieber  QSeife  flug  unb  nu^bringenb  ift. 

389. 

3eber  9}lenfd)  fein  eigener  9?id)ter,  ba^  märe 

fd)Iimm,  ba  tönriUn  fid)  bie  g^reifpred)ungen  orbent- 
lid)  met)ren,  aber  bie  Seitläufte  bringen  mand)en 
baju,  fein  eigener  9Za(i)rid)ter  ju  wetten,  unb  ba^ 
ift  gut. 

390. 

^an  mu^  axxä)  bie  mit  fd)n)ad)er  Q3ernunft  benfen 
te{)ren. 

2)a^  —  biefe^  @r3iet)ung^fpffem  iff  ba§  einjige, 
tva^  not  tut. 

9}Jan  mu^  enbtid)  bie  (Einfid)t  getoinnen,  ba^ 
2)umm  unb  Sd)Ie(f)t  ein^  iff. 

2)er  SDümmfte  mu^  ju  ber  2tnficf)t  gebra(i)t  n^erben, 
ba^  f(^ted)t  Sanbetn  bumm  get)anbett  fei,  fd)on  ben 

S^otgen  nad),  bie  e^  bringt. 
114 



ß^  {ff  bieö  für^  crff e  f dn  ibcatcr  Stanbpunft,  aber 

er  ift  praltifd):  ob  einer  au^  angeborener  9led)tUcf)-- 
feit  ober  au^  angelernter  fatter  23ered)nung  unb 
Überlegung  eine  6d)Ied)tig!eit  ungetan  tä^t,  ob  fie 
ibn  antvxi>cvt  ober  nur  unftug  bün!t,  ba^  bleibt 
praftifd)  für  ba^  (Enbergebni^  gteid). 

2)er  ibeate  QtaxiOpnntt  ergibt  ftd)  bann  t)on  fetbft, 
ber  Stufbau  einer  guten  ©efeKfdiaft  an^  ber  nur 
materiell  fd)lauen,  t^emünftigen. 

S)ie  ©emeinfd)aft  umfd)lie^t  unb  umfängt  un^ 
t)om  früben  ̂ Äorgen  bi^  in  bie  ̂ aä)t:  QBaffer,  Sid^t, 
fanitäre  unb  öffentlid)e  2tnftalten  zc.  ®a^  biefe^ 
©emeinn)efen  be^  einzelnen  QBefen^  bebarf,  ba§ 
Sonberintereffen  nur  in  feinem  9?at)men,  nid)t  n)iber 
ba^felbe  befielen  bürfen,  ba^  baß  ©emeinn)efen 

tpirflid)  ein  Q2ßefen  fei,  beffen  Struftur  au§  un- 
jäbligen  (Einäetoefen  gebilbet  mirb,  ba^  mu§  rüd- 
balt^lo^  erfannt  n)erben. 

Ifnb  e^  mn^  gur  S^ortentn)idlung  biefe^  ©emein- 
n)efen^  an  bie  Stelle  be^  fortmäbrenben  ©tauend  unb 
Sämmen^,  Öint)alten^  unb  S>d)tvantenß  ein  fefte^ 

Softem  ber  gräiebung  3urg^ortentn)idlung  treten,  baß 
mit  berS^onfectuenä  ber  S^^it^u  t)erfolgt  n)erben  mu^. 

Sebe  näd)ffe  g^orberung,  bie  in  ber  ©emeinfd)aft 
an^tanii)t,  maä)t  fid)  t)orabucnb  fd)on 
m  e  r  f  b  a  r.  (E^  ift  notn)enbig,  bie  9}Jenf d)en,  fon)eit 
jeber  baju  angetan,  alfo  felbft  ben  ©eifte^fd)n)ad)en, 
3um  ©ebraud)  ber  ®enffät)ig!eit  anjubalten.  Qß  ift 
ein  fd)n:)erer  S^rtum,  ju  glauben,  ben  einjelnen  unb 
ber  ©efamtbeit  ju  nü^en,  inbem  man  bie  2mie  hei 
guter  Summi^eit  erplt.  Qß  ift  aber  ein  Q3erbred)en, 
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tvo  fid)  bfc  Seiten  bavnaä)  antaffen,  ba§  ein  S^om- 
promt^  nötig  tpirb.  (£nfn)cbcr  fd)tä9t  fid)  bic  2)umm- 
I;eit  auf  Seife  bc^  g^ortfd)ritte^,  aber  nur  t^eit  ber 
(Die  23eftie)  bie^faü^  äu  jerftören  geätpungen  ift,  unb 
bie  2tnard)ie  tritt  ein,  ober  fie  fd)tä9t  at^  bünbes 

QBerläeug  itjre  g^reunbe  unb  tjemmt  bie  (£ntn)id(ung, 
forbert  für  bie  Spanne  2tuffd)ub  23Iut  unb  Opfer, 
ot)ne  bie  ltrfad)e  ber  SSen^egung  felbft  aufäut)eben. 

2lufgefd)oben  —  nid)t  aufget)oben. 
93ernunft  ift  für  atte  Seit  unb  für  alle  ̂ äKe  baö 

allein  Q3ernünftige. 
391. 

Sd){ed)te  (£igenfd)aften  t)ererben  teid)ter,  ba^ 
I;ei§t:  gute  finb  ertpedte,  t)om  3nbit)ibuum  ge- 

wonnene, it)m  aufgebrängte  burd)  Seit  unb  burd) 

Hmftänbe,  fd)(ed)te  —  egoiffifd)  pointierte  finb  2tn- 
tage  be^  gefamten  menfd)(id)en  ©efd)Ied)te^. 

392. 

QSir  muffen  burd)  Selbftbemütigung  burd).  QBir 

muffen  ba^  überfommene  &ntc  —  e^  ift  fpott- 
rvenxQ  —  au^bitben,  un^  gegen  ba^  ererbte  23öfe 
an^  aüen  Straften  jur  SBel)re  feigen,  fo  bitben  toir 

bie  eine  Seite  n)eiter,  bie  anbere  fd)n)äd)en  wiv.  — 
^ir  muffen  geftet)en,  i>a^  nnr  ein  fd)n>ad)e^,  f)eud)' 
Ierifd)e^,  bö^tPiHige^  ©efd)ted)t  finb,  um  ein  beffere-^ 
n^erben  ju  !önnen. 

393. 

Sitttid)feit. 

Sd)on  baf^  ber  9}Jenfd)  an  i>a^  (Sbet-  unb  23effer- 
n)erben  feinet  Setbft  bcnten  fann,  bürgt  bafür,  ba^ 
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er  eß  bcm  ©cfd)tßd)tc  mä)  tpcvbcn  tPtrb,  ba^  über- 
I)aupt  ba^  (Ebtc  unb  ©utc  in  bcr  9?atur  ein  feinen 

23egriffen  entfprecf)enbe^  ̂ oti'o  ber  Straft  finbet, 
ha^,  vnlQäv  9efprod)en,  e^  in  ber  9latur  t)orI)anben, 
ni(J)t  erft  in  fie  (hineingetragen  ift. 

9Zef)men  tvxv  ba^  (Ebte  unb  ©ute  in  bejug  auf  ba§ 
33ßot)tt)er^atten  be^  ©efd)Ied)te^,  fo  finben  mir,  ba^ 
fid)  mit  bem,  n)aä  n:)ir  Q33ot)tt)ert)a(ten  nennen,  aud) 
fogteid)  ba^  t)on  ber  9Zatur  at^  Prämie  betPiEigte 

QS5ot)tbefinben  einfinbet:  ©efunbt)eit,  ©eifte^-  unb 
£eibe^fräftigfeit  :c.,  zc.  Qnt>lx^  9leint)eit  uxxb 

Qä)öni}dt  ber  9?affen  begleiten  bie  geläuterten  ©e- 
füt)te. 

(So  n)irb  alfo  unbebingt  einmal  ber  ̂ Äenfd)  ju 
einer  t)oIlfommen  fitttid)en  ©tufe  gelangen. 

(Ein  Sebemann,  ein  9JJenfd)enbeobad)ter,  tönxxU 

l)ier  läd)eln  unb  ein  QBort  eint^erfen:  ber  SJirieb  — 
9?un  n)ot)l,  wev  fagt  benn,  ba§  ber  befiegbar  tväxc. 

Sebod)  e^  !ann  fe^r  leid)t  möglief)  fein,  ba^  bie  2tn- 
f(i)auungen  über  beffen  23efriebigung  lünftig  gang 
anberer  2trt  fein  tuerben  al^  gegenn)ärtig,  tvo  uxi^ 
noä)  jungfräulid)e  £tnberü{)rtl)eit 
einerfeit^  al^  3beat  gilt,  n)äi)renb  wiv  anberfeit^ 
umfome{)r  bi^  aur  Orgie  unterliegen;  e^  ift  atfo 
xioä)  l)eutigen  SJage^  ber  Srieb  ein  gefürcf)teter 
Sprann  unb  unfere  fittlid)en  2tnfd)auungen  finb 

9leDolution^manifefte  gegen  benfelben.  —  2tber 
foHte  xiiäjt  eine  Seit  tommen,  tvo  ber  S;rieb  abge- 

fet)en  "oon  aUen  gefeltfd)aftlid)en  (Einflüffen  t)etvaä)tet 
n)irb,  frei  —  unb  wo  Sugenb  in  einen  ganj  anbern 
33egriff  fäOt  al^  Ijeut^utage? 
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394. 

2(n  bcr  fitttid)Ctt  (SnttPtcftung^fätjigfcit  be^  93Zcn- 
fd)cn  ift  ̂ benfotpcnig  ju  ätpcifetn,  tPic  an  ber  förpcr- 
tic{)cn.  5?aun  bcr  9}iu^fct  burd)  Übung  ba^  Stu^cr- 
0ibcntUd)ftc  Idflen,  fo  aud)  bicfc  ober  jene  Partie 
beß  SntcltcW^,  bcrcn  ©i^  im  ©et)irn  üictteid)f  nod) 
nid)t  fonftatiert  ift,  bod)  fonftafievbar  fein  mu§. 

395. 

Sbeatift  ift,  tvev  ettva^,  fei  e^  nun  &\xU^  ober 
Übte^,  um  ber  Qaä)e  wxUen  int,  n)ät)renb  gen)öt)nUct) 
bie  9}ie^räat)t  ber  9}ienfd)en  it)re  äberseugung  au^ 
ber  Quelle  ber  barau^  ern)ad)fenben  9^u^nie§ung 
fc^öpft. 

396. 

Sugenb   oft  beläd)elt. 
Sugenb  ift  aber  nid)t  (Enttjatfung,  Sugenb  ift 

9}iä^igung  ber  £eibenfd)aften.  (£^  ift  unbebingt 

fd)öner,  bie  23efriebigung  aller  23ebürfniffe  auf  ge» 
orbnete  QBeife  —  oi)m  ©ier  —  an^uftreben,  at^  um- 
gefet)rt.  Itnterbrüdte  Sriebe  räd)en  fid)  mie  forcierte. 

Sugcnb  t)at  feine  Sugenb.  9lid)tig,  aber  lernen 

n)ürbe  fie  n)eld)e  unbebingt,  tvenn  —  „2)er  Q33eg  jur 

Sugenb"  t)on  £aotfe  —  ber  (Ernft  ber  Q3ßeifen 
bat)in  ginge,  toie  einft  in  Stfien,  wo  man  fid)  bubbt)i- 
ftifd)  begab,  über  anbere^  nad)äubenfen  al^  t>a^  9Zü$= 
tid)e. 

©en)i^  ift,  ba^  tvxv  eine^  fönnen:  jebe  92etgung 
abbämpfen,  milbern,  aud)  n)ir  t)aben  bie  QBiber- 
ftanb^fät)ig!eit  ber  Materie.  Itnb  fo  un^  weniger 

cfponierenb,  x>on  ©efd)led)t  äu  ©ef(f)led)t  fortfd)rei'' 
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tcnb  nnc  bcffcrc  Sugcnb  icnQCxx.  3nftinftit)  t)cr- 
bergen  bie  (Eltern  it^re  £after  unb  tpün[d)en  n^enig- 
ften§  et)rbar  ju  fd)einen.  2)a^  ©efe^  be^  g^ort- 
fd)re{ten^  befielt  c^en  barin,  ba§  fid)  ba^  9lot)e  an- 

bequemt ber  2tbfd)n)äd)ung,  unb  jur  2tnerfennung 
be^  (gbten  trerben  tt)tr  geän)ungen  burd)  bte  Hner- 
tväQliä)tdt  be^  ©emetnen. 

397. 

QSo  bte  £e{benfd)aft  ba^  23ebenfen  atter  S^olgen 
t)or  ©efe^  unb  ©efeHfcf)aft  abftreift,  felbft  tvo  fie 

auf  fotci^e  QBeife  aum  Q3erbre(J)en  xvxvb,  whtt  fie  im- 
ponterenb,  benn  fie  erfd)eint  n)ie  ein  Q3ert)ängni^. 

Q3ßo  aber  ba^  Q3erbred)en  nieberer  £eibenfd)aft 

entfpringt,  bem  Strange  gefeltfd)aftlid)en  2et>cn<^  — 
®iebffat)t,  23etrug  —  t)or  alt  ben  23ebenfen  jagt,  fie 
3U  umget)en,  umfd)teid)en  t)erfud)t,  ba  n)irb  e^  nid)t 
ber  S;igerfprung  nad)  ber  23eute,  ba  wxvt>  e^  ba^ 
n)ölfif(f)e  23ef(i)teid)en  berfetben.  QBibertid)!  ®a^ 
Q3erbred)en  futtit)iert,  ba^  23rott)erbre(i)enI  9iur  in 
©ro^ffäbten. 

398. 

2)ie  £eibenf(f)aft  fragt  nid)t^  nai^  ber  Q3ernunft, 
bieQ3ernunftn)irb  muffen  nad)  ber£eibcnf(!f)aft  fragen. 

399. 

Ob   SJrunf,   oh   £iebe. 
QBa^    3ur   £eibenfd)aft   n)irb,  ift  peintid), 

n)irb  e^  in  ber  £iebe  (tvo  ̂ wd  baju  gei^ören)  oft  für 

beibe  Seite,  auiif  für  ben  ©egenftanb,  ber  fie  er- 
tt)edt,  oh  er  fie  nun  teitt  ober  nid)t. 
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400. 

®{efc  5?ran!t)cit  i)dit  md)t  ba^  (Etjriftcntum 
-  2)iät  — 

401. 

3)cr  9}?^nfd)  bereut  nur,  \va^  itim  in  bcr  ̂ ^tgc 
ltnannet)m(id)fcit  bereitet,  ©efunbe  9efct)ted)tlid)e 
©ünbe  ift  immert)in  ein  angenet)merer  2tnblt(J  aU 

lranf{)afte  Sugenb;  bagegen  ift  n)ot)t  baö  Stlter- 
erbärmtid)fte  bie  6ünbe  au^  £an9n)eile. 

402. 

®er  Strat:  „Sie  muffen  tiebertid)  äu  teben  an- 
fangen, fonft  gef)en  6ie  an  ber  Q3oIlfäftig!eit  ju 

grunbe."  —  QBa^  fagt  bie  S;ugenb  ba^u? 
403. 

3d)  xvoUU,  meine  9}Zutter  I)ätte  aöe^  Seufet^- 
äeug  getrieben,  ̂ taü  bie^  Seugni^  i^rer  Sittigfeit 
unb  Si()famfeit  mir  au  t)intertaffen  (Seberteiben). 

404. 

®er  Sittenfobej,  ber  t)on  ftreng  moraUfd)en  9^a- 
furen  eingeführt  n)urbe,  gern  t)on  t)eud)Ierifd)en,  fid) 
beffer  maa)en  n)olIenben  gutget)ei^en,  fann  nur  t>on 

jenen  ̂ erfonen  einget)atten  n)erben;  bie  b^ift- 
blutigen,  burd)  mand)mat  f ranft)afte  Q3erantagung  be- 
ftimmten,  füt)ren  it)n  t)on  i{)ren  5?inberiat)ren  bi-ä  xn§ 
©reifenatter  ad  absurdum. 
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405. 

aber  altem  b  e  r  Qtanbpnntt,  a\x§  beut  man  aUc^ 
für  nid)!^  tu  feiner  bermatigen  Stellung  erac{)fet; 
bat)er  &eifer!ett  ber  Seele  wie  aud)  23ebauern  ber 
Opfer  ber  S;äufd)un9. 

406. 

QBag  wiU  man  anberö  mad)en  at^  net)men,  wa^ 

tommt?  QBenn  aud)  bte  S^rage  ftd)  auftmrft:  ift  ba^ 
Seben  ba^  Sd)timmfte,  ba^  einen  treffen  fann?  Ober 
gibt  eö  ein  Sd)timmere^? 

407. 

2)a^  £eib  tmöft  bu  au^  ber  QBelt  fd)affen,  ba^ 
einzige,  n)a^  bie  23eftie  t)ermenfd)tid)t? 

408. 

QBa^   n)äre  ber  9}ienfd)   für  eine   erbärmtid)e, 
täd)erlicf)e,  empörenbe  23eftie,  tvenn  it)n  nid)t  ba^ 

£eib,  ber  ®d)mer3  erträgtid)  mad)te   —  ja  t)erf(ärtc 
—  unb  tieben^n)ert. 

409. 

S)a^  ̂ reu5. 

3ft  aud)  mir  ein  t)eitig  3eid)en;  eö  ift  fetjr  be= 
aeid)nenb,  ba^  im  Q3oHe  bie  2t^nung  tebenbig  ift: 
ba^  fieiben  jur  Srtöfung  füt^rt! 

410. 

2)ie   23öfen 

pt)itofopt)ieren  taffen,  ift  ganj  naturtDibrig,  fie  fte^en 
bcn  anbern  9}?enfd)en  gegenüber,  itjrer  2trt  fremb  in 
^ottvct}v  unb  ̂ ampf,  aber  fie  begreifen  ba^  SBeffere 
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md)t,  wie  tt)ir  md)t  ba^  (Zii)Uä)Uve  an  it}nen,  folgtid) 
mcbitiercn  fie  niäjt  barübcr,  t)öd)[tcn^  n){c  über  ein 
Q3orurfeit;  ba§  fie  oft  fid)  bcbenfcn,  bcffcr  tpäre 
it;ncn  an  bcr  Stettc  ber  anbcrn,  9lcd)tfd)affcnen,  t)at 
benfctbcn  QBcrt,  wie  wenn  ein  ei)vliä)ev  9}iann  in 

erregter  Stunbe  ben  Stuäfprud)  tut:  „2t(^  £ump  er- 

ginge e^  mir  beffer!"  @r  bringt  eä  ebenfotDenig  jum 
£um^)en,  tx)ie  ber  6d)ted)te  fic^  3um  ©uten  wenbet. 

411. 

2)er  9}Zarber  unb   bie   öütjner. 

3d)  f)abe  eben  fein  2tuge  für  ba^  Sut)n  aU  Qlxxd- 
fenbe  9}Zutter,  mir  ift  ba^fetbe  nur  ein  O^atjrung^- 

bebürfni^   ®er  9!}Zenfd)  lann  bod)  bei  feiner 
t)öt)eren  ©eifte^fä^igfeit  nici)t^  bagegen  t)orbringen, 

benn  er  t)at  fogar  ba§  poetifd)e  23itb  'von  ber  öenne 
unb  ben  5^üd)tein  fic^  ju  öeraen,  bie  erffere  aber 

gerne  tro^bem  in  ben  9JZagen  genommen;  e^  fd)eint 

empfinbfamer  9Zeib  äu  fein  unb  gan^  unn)ürbige 
§eud)etei,  wenn  er  fagt,  er  fd)ü^e  bie  öütjner  t)or 
mir,  er  fcf)ü^t  ni(i)t  ba^  9)ni}n,  er  fcf)ü^t  feinen 
23raten.  Sd)  !ann  nid)t  für  meine  ©ifpofition, 
9)üi)nev  au^juf äugen;  mögtid),  ba§  ber  llrmarber  ein 
gang  wilbev  unb  weniQ  öfonomifd)er  5^ert  war,  t)on 
bem  wiv  biefe^  ©ebaren  über!ommen,  bann  leiben 

wiv  üermuttid)  unter  bem  g^tuc^e  ber  ©efäenbenj  — 
fönnen  wiv  bafür? 

412. 

3cf)  negiere  atle^,  Jeben  S^^citi^mu^,  iebe^  §od)- 
gefüf)t,  jebe  2[utorität,  id)  bin  ber  &öd)ffe,  nur  ber 

&ewaU  tt)eid)enb,  ein  S:ier  wie  i>a^  anbete  and). 
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413. 

2cbe,  aber  mad)e  bir  feine  ©ebaufeu  barüber;  e^ 

ial)U  ftd)  nxd)t  an^  unb  bu  x>cxt>nb\t  bir  felb[t  ben 
tpenigen  Qpa%  ber  babei  ift. 

414. 

2)en  natt)en  ©enu^menfi^en  t)erberbt  it^r  bie  QBett 
mit  fittlid)en  2lnfd)auun9en,  fie  finb  nur  gtüiJtid), 

fotange  fie  md)tä  'von  9Jiorat  tpiffen. 
415. 

S)ie  Sei  cf)tf  ertigf  eif 

ift  eine  ber  beffen  ©aben  ber  9Zafur;  ba^  ber 

9}tenfd),  für  tDenige  Seben^tage  organifiert,  t>a§ 

latent  befi^t,  in  ben  Sag  hinein  au  leben,  tvU  feine 
unmünbigen  ©efd)n)ifter,  t>K  Zxcve,  ift  getpig  für 
ben  bamit  23egnabeten  fel)r  angenet)m,  tpenn  er  aud) 

fetbft  nid)t  um  biefe  beneiben^n)erte  Stntage  \vcx^  — 
er  t>erffe^t  e^  getpi^  anä)  nid)f,  tvaxum  it}n  ̂ fÄora- 
tiften  t)erad)ten. 

416. 

(£ben  tpaä  nxiß  aU  ©d)ur{erei  erfd)eint,  ift  t)iet' 
teid)t  ettpa^  gana  (E^renf)afte§  in  ber  Ökonomie  ber 
9Zafur. 

417. 

2)ie  nait)e  9Jieberträd)tigfeif,  bie  niemanb  fonff 
getfen  laffen  nnb  gegen  alle  redit  beljatten  wiU, 

finbet  fid)  bei  Stationen  fotx)ie  bei  ber  9}Zet)räa^t  ber 

3nbit)ibuen  unb  e^  tiegt  in  i^r  bie  brutale  Q3ernunft 
ber  9Zatur. 

®ie,  tt)etd)e  9?ed)te  abtpiegen  unb  au^gteid)en 

n)ollen,  finb  offenbar  —  ebter,  aber  t)ern)eid)tid)t. 
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418. 

Qt)vlx<i)en  2cntcn  gegenüber  et)rlid)  ju  fein,  ift 
jebenfalt^  md)t  ein  Q3erbtenff,  fonbern  eine  ̂ ftt(i)t; 
aber  ynet)rltcf)en  gegenüber  ift  eä  etjer  ein  Q3erbienft 
al^  eine  ̂ flid)t  unb  t)alfe  id)  e^  oft  nid)t  einmal  für 

ftug,  fid)  biefeö  Q3erbienff  äu  ertperben,  unb  für  er- 
laubt, fotd)en  ©egnern  mit  gteid)en  QBaffen  ju  be- 

gegnen; fie  tonnen  nid)t  ben  2tnfprud)  gteid)er  23e- 
l;anbtung  ert)eben. 

419. 

©a^,  n)a^  at^  23en)u^tfein  in  nn^  ftedft,  fd)eint 
aUerbing^  an^  bem  S^örper  gu  refultieren,  fann  fid) 
aber  mit  beffen  Q3erfaffung  in  Q33iberfprud)  fe^en, 

fann  9Zeigungen  unterbrüden,  ein  9Zad)geben  ben- 
fetben  gegenüber  bereuen,  t)erbammen,  ja  bireff 
gegen  ben  S^örper  wüten,  ̂ )einigung,  Setbftmorb  zc. 

(£^  tväxe  ̂ öd)ft  n)id)tig,  bie  Harmonie  än)ifd)en 

unferm  23en:)u§tfein  unb  bem  animalifd)en  nnbe= 
wußten  ©etbft,  bem  Objeft  unb  ©ubjeft  unfere^ 
QBefen^  t)er3uftellen. 

Z^aß  bi^t)er  nid)t  gef d)et)en:  entn^eber  gab  ber 
9}Zenfd)  bem  3;iere  in  if)m  nad)  ober  er  tooKte  ba<§= 
felbe  gerabeju  unterbrüden.  (Sftreme!  —  2)urd) 
ftrenge  t^ernünftige  6itttid)!eit  —  nid)t  tanbtäufige, 
müjjte  ficf)  biefe  Harmonie  t)erft eilen  taffen. 

420. 

3d)  t)erlange  tmeber  nnt>  immer  nneber  S:üd}tig- 
!eit;  ba^,  \va^  wiv  Sugenb  nennen  —  bei  alter  2t d)- 
tung  t)or  fittlid)en  formen  —  ift  bod)  nur  ein  ge- 
feHfd)afttid)e^  äbereinfommen,  ein  2)amad)t)atten, 
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t>a^  ni(i)t  einmal  immer,  oft  nur  du  Sarnad)- 
tjcuc^eln.  QBa^  wiv  Sugcnb  nennen,  btc  9efd)Ied)t- 
ttcf)c  gntt)attung  ober  23efct)ränfun9  t)at  gar  oftmal 
and)  ein  Sd)uft. 

421. 

(E^  gibt  man(ä)en,  bem  e^  nid)t  gegeben  ift,  un- 
t}onett  äu  fein,  unb  mancf)en,  bem  e^  nid)t  gegeben 
ift,  anftänbig  äu  fein. 

422. 

3d)  t)erad)te  alle  ̂ enfd)en  mit  2tu^nat)me  ber 
n)enigen  guten,  mit  benen  id)  Umgang  t)atte,  unb 
biefe  finb  e^,  ot)ne  fid)  9?ed)enfd)aft  barüber  m 

geben,  n)ie  bie  fd)ted)ten  aud)  —  ba^  9laubtier  tvd^ 
\a  nid)t^  t)on  feiner  5?taffififation  in  t>cn  £et)r' 
büd^ern.  5)ie  anbern  finb  fd)n)anfe^  9lo|)r  unb  pen» 
beln  3n)ifd)en  ©ut  unb  6d)Ied)t,  i{)re  ©üte  unb 
(5d)ted)tt)eit  ift  Sd)n)äd)e  unb  Saubern. 

423. 

Über  bie  t)erIorene  (Et)re  einer  Q3ern)anbten  faft 
erfd)redt  n)einen,  fo  ba§  bie  teid)tfinnig  Q3ertrauenbe 

if)r  ©eftänbni^  3urücf3iet)t  unb  bereut  —  t>a^  ift  eine^ 
unt)erborbenen  3ungen  Ginn.  2tber  n)arum  and)  txxd)^ 
tern  tviv  it)m  9}torat  ein?  2)a^  it)n  nicf)t  fd)ted)te  ©e- 
feaf(f)aft  t)erberbe?  QBenn  ben  93^enfd)en  fd^Ied)te 
©efellfd)aft  t)erbirbt,  fo  ift  e^  el)en  jene,  bie  n)ir 

fd)te^ttt)eg  „bie  ©efellfd)aft"  nennen,  in  ifjrer  gegen- 
fä^Ud)en  Q3erlogent)eit  äu  alter  angelernten  ̂ oral. 



Q3Bic  clenb  mad)t  ben  Sungcn  bie  grfenntni^, 

baft  fein  Sd)mer3  Iäd)crttd),  fein  03  ertrauen 
albern,  fein  ©taube  unvernünftig  unb  fein  ©efü^l 
bumm  fei! 

424. 

QBa§  ift  fd)tie^ticf)  ben  QBeibern  (QJ^ännern)  ©ute^ 

nad)äufa9en,  bie  nid)t  ba^  ̂ ftid)t9efüf)t,  fonbern 

g^ei9t)eit  abt}äU,  ju  fünbigen? 

425. 

^enn  man  ba^  Sitten-©efrö^te,  ba^  f)e\xä)Un'' 
fd)e  ©eiammer  t)ört  über  bie  Q3erberbt^eit  ber 
Q3ßelt,  ba^  Q3erborbenn:)erben  burd)  23ü(J)er  unb 

5?unftn>erfe,  fo  möd)te  einem  elenb  n>erben  —  t)or 
(EfetI 

£et)rt  bie  (ZitU  im  Saufe,  t^erbannt  Jeben  feeti- 
fd)en  unb  förpertid)en  Itnftat  au^  eurem  öaufe,  a\x^ 
eurer  9?ät)e,  au§  bem  6taate,  au^  ber  ©emeinbe,  mit 

einem  Q33orte,  au^  bem  menf(^lid)en  £eben,  prebigt 
nid)t  Sitte,  übt  fie,  bann  möd)te  xd)  ben  6ct)elm  üon 
2lutor  ober  5^ünftler  fet)en,  ber  cmi)  in  feinen 
QBerlen,  2fbbitbern  ber  QBirf(i(i)feit  etn^a^  bieten 

fönnte,  ba^  eud)  fittlid)  t>erte^t.  ̂ f)v  feib  t?erte^t, 
n)eit  if)r  bie  Sierfjeit  3ugeftet)n  mü^t  unb  it)rer  nid)t 
lo^  n^erben  !önnt,  aber  nid)t  an  fie  erinnert  n)erben 
n)oIIt. 

426. 

3n   Sobom   unb   ©omorrtja 

ift  n)ot)t  aud)  bi^  jur  testen  Stunbe  red)t  Het  t>on 
9J?orat  unb  Sitttid)!eit  gefprod)en  morben. 
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427. 

Knfcrc  6itttid)fdt  fte^t  ntcf)t  fo  ̂ od),  ba^  bcr 

Sturm  bcr  aEgcmdnen  ßntrüftung  unfittt{d)c  Snfti- 
tutionen  unb  taftcr|)aftc  3nbtt)ibucn  i^intDcgfcgte. 

^Äit  bcr  S^orruption  ffc^f  c^  tvU  mit  bcr  ̂ rofti- 
tution. 

QSärcn  bfc  QBcibcr  einig,  fid)  ttid)t  ju  profti- 
tuicrcn,  ober  bic  Sännet,  t)on  bcr  ̂ roftitution 
Uinen  ©cbraud)  äu  mad)cn,  bic  ̂ roftitution  hc^tixrioe 
md)t. 

QBärctt  attc  einig,  fid)  ni(i)t  lorrumpicrcn  ju  taffcn 
ober  nid)t  forrumpieren  äu  n)oIIen,  bic  Korruption 

beftünbe  nid)t.  (£^  mu^  atfo  al^  fittigenbc^  9}lotit) 
bic  2trmut,  aber  bic  allgemeine  begrübt  werben. 
^cnn  baä  £after  fein  ©etb  me^r  trägt,  bcr  anbere 

feinet  mci^r  bafür  Meten  fann,  bann  lommt  bic 

5:ugcub  unb  [bcr]  2luffd)n)ung  —  tvenn  it)r  fic  ein 
toenig  n)eniger  tangn)eitig  gema(I)t  ̂ aben  n)erbet. 
2)ie  Sugenb  ift  feine  Untergattung. 

428. 

^at),  red)t  ben)ertet,  finb  fic  alle  Sd)ufte,  bic  einen 
burd)  it)re  überjeugung,  bie  anberen  gegen  it)re. 

429. 

©  { m  f  0  n. 

S)er  fteinfte  Stein  nid)t  t)erau^3unei^men,  fott  nid)t 
aHe^  aufammenfallen. 

Sie  5?uttur  ift  eine  £üge.  So  taffen  toir*^. 
QBer  tvxU  ber  Simfon  fein,  ber  bie  Sauten  an- 

faßt, um  \xä)  mit  ben  ̂ t)itiftern  ju  begraben? 
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©cfc^c,  Q3crorbnungen,  Sitten,  ̂ elxQion,  ba^  finb 

t>xc  23ci^förl)e,  auf  ba^  fid)  bie  90^cnfd)en-23cftten 
md)t  untemnanbcr  äcrftcifd)cn  unb  auffreffcn. 

430. 

Strot)   auf  t>cn   ©äffen. 
9le{d)e  £eute,  bie  Strot),  baä  für  eine  ganje 

S(^taft)erber9e  armer  £eute  bunte,  auf  bie  Strafe 
ftreuen,  nm  bcn  2ävm  auf  bem  ̂ ftafter  äu  bämpfen. 

—  2trmer  9leid)er!  ©eflinget  ber  ̂ ferbeba^n, 
Sd)reien  ic.  t)örft  bu  bod)! 

Hnfere  öumanität^ma^regeln  finb  anä)  nur  Strot) 
auf  ben  ©trafen,  fie  aeigen,  ba  liegt  bie  ©efellfd)aft 

Iran!  —  t)offnung^Io^,  t)or  jebem  £ärm  nert)öä  ju- 
fammensucfenb,  barnieber. 

Öilfe  —  feine! 
431. 

©obatb  einer  anfängt,  t)on  QBiffenben  3U  fpred)en, 

bie  gut  tun,  wenn  fie  bie  unb  jene  gefät)rt{d)e  QBatjr- 
^eit  ber  9}Zenge  t)erfd)tpeigen  —  bann  ift  er  ftug  ge- 

worben, i)at  aber  aufgeprt,  et)rlid)  ju  fein. 

432. 

2)ie  Q25af)rt)eit  t)erpönt  über  aüe^  fafti 

So,  unb  je^t  ta^t  nn^  vcdjt  bumm^^gtüdlid)  fein! 
433. 

3n  alten  Sagen  (9}Zärd)en)  unrb  mand)er  §anbe( 
ern>ät)nt,  toetd)er  ben,  ber  i{}n  einget)t,  reut,  unb  atoar 
ber  mit  bem  Stperge  9?umpelffit3d)en,  ber  baburd), 
bafj  man  ben  Q3er!äufer  beim  9tamen  nennt,  rüd- 

gängig, nuH  unb  nid)tig  n^irb.  9}Jand)er  arge  Raubet 
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Ixe^e  ftd)  anä)  tjCutixxtaQC  \)evmdt>en,  wenn  man 

2)ingc  nni>  Zentc  beim  xedjtcn  9lamcn  nennen  — 
bürfte. 

434. 

3d)  t)erfte|)e  nur  bie  eine  Sprad)e  unb  man 
fagt,  ba^  ber  ̂ enfd),  n)etd)er  nur  einer  mäd)tig, 
bellt.  3d)  finbe  e^  aber  äiemtid)  gteid)gültig,  ob  man 
3U  bem  ©efd)Ied)t,  ju  bem  man  aä^tt,  fprid)t  ober 
bellt,  ta  man  i{)m  ja  bod)  nid)t^  fagen  barf  \xnt> 

nxä)t§  äu  fagen  i^at,  i>enn  ba^  (£igentti(^fte,  QBid)- 
tigfte,  QBa^rffe  mn%  man  für  fid)  bet)alten. 

fiügner  ober  ̂ |)antaften  finb  alle,  &eud)Ier. 

435. 

9}iit  mand)em  toten  unb  fd)on  begrabenen  Itnfinn 
t)ert)ält  e^  fid)  n)ie  mit  bem  fagen^^aften  Q3ampir: 
er  ge^t  noä)  immer  um,  er  brüdt  bie  2ente  im 
Sd)tafe,  er  fangt  t)on  i^rem  23tut  unb  ein  (£nbe  tt)irb 
erft  mit  bem  Spufe,  n)enn  ber  bet)eräte  ̂ ann  !ommt, 
ber  ben  ̂ abat)er  bloßlegt  unt>  einen  ̂ fa|)t  burd) 
beffen  §erä  tvexH. 

436. 

QBir  i^aben'^  9Zot,  ju  prat)ten.  QBa^  n^erben  bie 
9Zad)fommen  fagen,  wenn  fie  e^  lefen,  wie  wir  un^ 

gefrümmt  unb  gen)unben  t}aben,  tro^  aU  unferer  (£in= 

fi(^t  unb  g^reit)eit,  unb  bei  ftar  liegenber  Satfad) e  ge- 
frümmt nnt>  Qewnnben  t)aben,  um  ben  Hnfinn  nid)t 

unfinnig,  bie  9iiebertrad)t  niä)t  nieberträd)tig  ju 
t)ei^en, 

9ieun3et)nte^  3cit)rl)unbertl  5^Iarer  (Erlenntni^ 
entgegen  gebudt.  S)ie  ©ötter  at^  ©ö^en  erfannt  nnb 

9ln^enörut>er.  8.  9  j2Q 



ii}\xm  tpcitcr  O^fcr  9cbracf)t  unb  ben  Sinn  bct 
Opfer  nid)t  tlxxQ  gcfunben.  QBa^  !ann  man  mci}v  in 
einem  2t(em  leiften?  (Srfannt,  ba^  bie  QBelt  nid)t 
ftißeftef)t,  unb  {onfert)atit)  getjanbelt. 

437. 

2)ie  £umpe  finb  in  ber  ̂ ci}Viat}l  unb  bie  t)onetten 

£eute  finb  feige,  bie  QBat)rt)eit  trirb  atfo  —  t)öd)ften^ 
nur  bann  gefprod)en,  n)enn  ein  £ump  ben  anbern 
beteibigen  n)ilt. 

438. 

®a^  (£rbärmlid)ffe  unferer  gefeltfd)afftid)en  3u-- 
ftänbe  ift,  i>a^  nun  rt)ieberf)ott  t)on  ̂ aU  ju  g^all  bie 
g^rage  auf gen)orf en  tvivb :  n)ie  tpeit  man  n)ot)l  in  ber 
(Ei)rtid)feit  get)en  fönne? 

439. 

3ur   gefenfd)afttid)en   öeud)etei. 

Siner,  ber  mid)  für  einen  n)egen  5?aution^- 
fd)n:)inbet  t)erurteilfen,  abgeffraffen  ©auner  t)ielt, 
beg  ̂ feubonpm^  ©ruber  n)egen,  f (i)rieb  mir  um 

(£rfa^:  er  unter3eid)net  fid)  jebod)  ,,m  i  t  b  e  r  t)  o  tt- 

!ommenften   9)  o  ä)aä)t\xn g". 
440, 

^an  fpri d)t  in  einer  ©efeüfd)aft  nnb  nennt  einen: 

S(i)uft.  —  2tlle  Slntpefenben  finb  einig,  er  fei  ein 
Sd)uft,  unb  bod)  t)er!et)rt  jeber  ganj  ru{}ig  unb 

freunblic^,  äut)orfommenb,  nad)  alten  9?ege(n  ge» 
felliger  2trfigfeit  mit  bem  Sd)uft. 

3ft  ba^  nid)t  eine  tügen(}afte  QBett,  \va^  foll  ©ute^ 
an^  xi)v  ober  t)on  it)r  fommen? 
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441. 

^lan  foll  md)t  mct)r  t)om  Umgänge,  bcr  ben 
6d)tu^  auf  unfern  (lt)avatUv  ertaubt,  reben,  t>a  xviv 

K  ̂ ^1*  ̂ ^iftr  «^W  ̂ ^«^  ̂ ß^^r  umgetjen  muffen! 
®er  Seufel,  aber  ba^  äußert  ja  and)  feinen  (Einftuft 
auf  unfern  (Xt;ara!ter!  ®{efe  9}Jolluöfenn)et^^eit: 
vptr  muffen  nad)geben,  überall  unö  23erüt)rungen  un- 
angenet)mffer  2trt  gefaEen  taffen  — 

442. 

^an  iann  bod)  fein  2lbffraltum  be!ämpfen  —  ba§ 
S^önigtum  $\xm  25etfptet,  ol)ne  beffen  Sräger,  bte 

^erfonen.  2)er  g^ürft  (ixxm  9lepubt{faner  „in  ber 

Überäeugung") :  fiieber,  im  ̂ rinätpe  bin  id)  ja  axxä) 
für  bie  9lepubli{.  ©inb  Sie  nun  aufrieben?  Q3ßa^ 
fagen  Sie? 

9lepublifaner:  (E^  lebe  ber  5^önig! 

443. 

Setbft  auf  bem  ̂ artesettet  lügt  unb  ̂ eud)ett  bie 
moberne  ©ef eEf (^aft.  So  ff et)t  aum  23eifpiet  ju  lefen, 
t>a%  ber  9?.  9J.  na(^  fur^em,  fd)merälid)em  £eiben  in 
ein  beffere^  3^nf^it§  abberufen  tpurbe,  unb  alle 
QBett  tvd^,  ba§  ber  9}Zann  §anb  an  fid)  felbft 
gelegt  i)at 

444. 

9}Zan  lebt  fo  feft  in  feiner  Seit,  beren  Q3orfteKun- 
gen  nnb  Q3orurteile  t)erti)ad)fen,  t>a^  man^  fo  irrig  bie 
erffen,  fo  fd)äbtid)  bie  ̂ weiten  fein  mögen  unb  fo 
gut  man  ba^  erlennt,  fie  bod)  ganj  fid)er  in  ber  9lebe 

nur  mit  9}Zül)e  lo^  n^irb,  fo  ba§  ein  2ltl)eiff  ge- 

'*  131 



banfcnloö  ruft:  2)a^  walte  ©ott!  —  unb  ein  5^om- 
munift  ̂ eivaUt  nnt>  ein  9)aeäelxanev  feine  Zoä)tev 
einem  ̂ näüQen  gibt. 

445. 

2)er  Sa^:  „3cf)  ad)te  j  c  b  e  überäcugung"  ift  be- 
äcid)nenb  für  unfere  n)afd)tapp{gc  Seit  unb  ebenfo 
täi^erlid)  aU  moralifd)  t^ertoerftid).  ©^  gibt  äber= 
aeugungen,  bie  man  t)ertad)en,  anbere,  bie  man  Der- 
abfd)euen  nxn^;  id)  fann  bod)  biefe  ober  ben,  ber  fie 
t)egt,  niä)t  aä)ten^l 

446. 

2tlle^  ©bte  ift  ja  boä)  nur  boftrinär. 
2)ie  ̂ raji^  füt)rt  e^  ad  absurdum. 

©in  ̂ rinä  t)on  teict)tem  ©ebtüt  unb  nod)  erinner- 
tid)en  ©tanbatprojeffe^  untiebfamfte  Sigur  —  n)irb 
©ro^meiffer  be^  t)od)moratifd)e  Siele  anffrebenben 

g^reimaurerorben^.  (^r.  Q33.) 
ICm  t)ornet)me  9}Zorbbrenner  t)or  ber  9}iiftad)tung 

3U  fi^ü^en,  t)or  bem  t)ot)en  moratifd)en  ©efüt)t  ber 
Q3erbammung  t)om  Q>tant>pnntte  be^  ef)rlid)en 

go^anne^  —  frei  au^gefpro(^en,  ba^  einzige  ©erid)t  — 
rüdt  gjlititär  au^.  (^.  2t.  unb  23.  in  ©raj.)  9?id)t 

bie  Q3erbred)er  n)erben  au^gen)iefen  —  fonbern  bie 
ei)vli(i)en  Qente  n^erben  angen)iefen,  it)ven  ©efüt)ten 
Saum  unt>  Süget  anjutegen  unb  l  e  b  e  n  ö  f  I  u  g  ju 

fein,  —  im  großen  t)ei^t  ja  9!}Zorbbrennen  anber^. 
ein  23ud)  über  9Äoral  —  tt)o  biefe  ̂ übfd)  im 

23ud)e  bleibt. 
^oiu  bringen  tviv  aber  unfern  S?inbern  2tbfd)eu 

Dor  bcm  fogenannten  23öfen,  x>ov  üblem  S:un,  übten 
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©cfinnungcn  bei  —  wenn  Mcfc  Stbndgung  md)t  qC' 
äußert  tDcrbenbarf?  ®{ßfct)crgcbtid)e9Jlüt)c  lönntcn 
n)ir  nn^  bod)  crfparen  unb  tvh  ersparten  bamtt 
unfern  5^inbern  anä)  [ba^]  ©efüt)t  ber  (Enttäufd)un9 
über  unfere  ftftttd)  tadterfe,  im  S^ern  faule  QBett, 
baä  ©efüt)t  ber  23efd)ämung  burd)  übermäd)ti9e 
Qä)veden,  ba^  ©efü{)t  ber  ©emütigung  t)or  bem 

Satunfen  23rote^  ober  g^rieben^  t)atber. 
3ief}t,  tDie  e^  bie  Q3ßetf  erforbert,  3ud)f-  unb  9lu^-- 

ftere  auf,  ba§  e^  it)nen  tt)ül)t  tDerbe. 
(Sine  Dertogene  QSetfl 

447. 

(E^  n)irb  fort  unb  fort  ge^eud)ett  unb  ber  Stimme 

ber  Q3ßaf)rt)eit  fet)tt  bie  —  2tnmut. 

448. 

9}Zand)er  fprid)t  x>on  (Erfüllung  feiner  'pftid)t,  e§ 
gibt  aber  ̂ ftid)ten,  bie  man  n^eber  auferlegen  noä) 
fid)  auferlegen  laffen  fotite. 

2trbue3  i}at  aud)  nur  feine  ̂ flid)t  erfüUt. 

449. 

QtellnnQ  fürfttid)er   Organe. 

(£ntfd)utbigen  fid)  mit  it)rer  ̂ ftid)t,  it)rem  9lid)t- 
bafürfönnen. 

9)aut  bem  ̂ olppen  bie  g^angarme  n)eg,  fo  fann  er 
en<^  nimmer  auffangen. 

450. 

9}i  0  r  a  t. 

®er  Q3erteibiger  (t)on  feinem  S^Iienten): 
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„(Er  mtiö  c^  tDof)t  getan  t)abcn,  atö  ©cfd)n)orcncr 

tDürbc  i(^  {t)n  fd)ulbig  fprcd)en." 
S3crträ9t  fid)  baö  mit  bcm  9led)t^be9r{ff?  3a! 

93iit  ben  2(nforbcrungcu  ber  reinen  9}Jorat? 

451. 

(£^  gibt  5;ro^föpfe,  bie  einmal  lein  2tmt,  t)a^  fid) 
mit  ii}vm  ©efinnungen  nid)t  t)erträgt,  annet)men, 
möge  e^  ben  ̂ ann  noä)  fo  gut  nät)ren.  ©dbe  eä 
tauter  foId)e  S;ro^föpfe,  bann  n)ürbe  bie  QBett  balb 
um  ettid)e  QSürben,  ölmter  2C.,  :c.  ärmer,  aber  um 
ba^,  tvaß,  ftreng  ju  net)men,  9}Zorat  genannt  t^erben 
mn%  reid)er  fein. 

QSieHete  9Z{eberfract)t  bliebe  ungefd)el)en,  n^enn 
e^  tauter  Sro^föpfe  gäbe,  bie  ii)re  öänbe  md)t  t^er- 
f auften,  fonbern  fie  rein  tjalten  tvoUen : 

5^ein  S^nfor,  tdn  &en!er,  fein  2tbt)ofat  S^nifflid). 

452. 

23  e  ruf.  ̂ ftid)t. 

3um  23eifpiel.  23ei  Pfaffen  benft  man,  wenn  man 
ben  9}Zenfd)en  n)egred)net  unb  ben  23eruf  xn§  2tuge 
faf3t,  tauter  Sartüffe^,  Siorquemabaä  zc.zc,  ju  finben, 
n)ät)renb  man  nid)t^  finbet  alg  ̂ enfd)en,  bie  bei 
it)rem  23erufe  if)r  23rot  i)aben  unb  ba{)er  ben 
^flicf)ten,  bie  berfelbe  it)nen  auferlegt,  met)r  ober 
minber  eifrig  nad)Iommen.  9cid)t  jeber  rviU  fein  23rot 
umfonft  effen,  ettva^  muft  er  bafür  tun,  anbere  woUcn 
ein  übrige^  bafür  tun,  nod)  anbere  finb  für  it)ren 
©tanb  eingenommen.  2tlfo  finbet  man  in  allen  unb 
ieben  23eruf^arten  Säffige,  übereifrige,  aUeiti  bat)on 
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SBcfeette.  QSicbcr  cxi)eUt  hex  näljcrcr  23ctrad)tun9 
bcr  unan9cnct)me  23et9efd)mad  bcr  ̂ ft{d)t  unb 
bcffcn,  tpaö  mand)cr  bafür  3u  i^atten  genötigt  ift. 
9}iancf)mal  geftct)t  c^  bcr  23etreffenbe  fogar  ein. 
9JZcinc  ̂ ft{d)t,  fagt  jum  23cifpiet  bcr  ©taatäantDatt, 
ätDingt  mid)  311  ber  traurigen  9Zotn)enbigfeit  zc. 

453. 

S)ie  9!}Zet)räat)t  ber  Stellungen,  wcldje  in  unferen 

futturellen  Q3erf)ältniffen  ju  befe^en  fommen,  t)er- 
pflid)tet  ben  3nt)aber  gerabe^u  äur  J)eud)ele{,  bie 
9}Zinberäat)l  barf  biefer  nid)t  begegnen,  e^  gibt  aber 

gar  feine  ©tellung,  n)etcf)e  jur  QBai^rt)eit  t)er'' 
pflid}tet;  al^  perföntid)er  6port  ift  fie  aud)  nientanb 
anjuraten,  benn  fie  fällt  meift  unter  irgenb  einen 

^aragrap{)en  be^  6trafgefe^bud)e^,  t)on  ber  &oite^^ 
täfterung  bi^  t)inab  jur  (£t)renbe(eibigung. 

454. 

g^  r  e  1 1)  e  i  t : 
S)a§  jeber  für  feine  ̂ erfon  mit  ©teid)gefinnten 

((Eint)erftanbenen)  tun  xtnb  taffen  fönne,  tva^  er 
tvoUc,  fo  e^  nid)t  gegen  anberer  ̂ erfonen  ̂ reitjeit, 
6id)erf)eit  t)on  ©ut  2C.  unternommen  tPirb. 

455. 

35a^  9?ed)t  ift  in  ©efe^e  aufgeteilt,  e^  fommt  auf 
jeben,  ber  e^  anfprid)t,  ein  Seil.  Oh  ber  red)te? 

456. 

2)a^  9led)t.  2)ie  2tbn)e{)r  be^  ©efe^e^  —  2tbt)o- 

faten  bie  ©tabiatoren  —  ba^  ©efd)äft  mu^  ebenfo 
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2(tt)ciften  mit  ®d)c{n-(Ef)rfurd)t. 

457. 

®{ß   £ügc  bcr   ©cfd)n)orcncn. 

QBa^  mu^  einer,  bcr  auf  9?C(i)t  t)ätt,  baju  fagen, 
tDcnn    ©efd)n)orencngcnd)tc    entgegen   bem   2{nge- 
flagten,  ber  fid)  fc{)ulbig  hdannt,  ein  9Zid)tfd)uIbig 
fpred)en? 

458. 

©efe^e,  t>xc  Sappen,  mit  benen  fid)  ba^  9led^t,  bie 
t)erfawte  QSiafür,  au^ffaffiert,  benn  9?ed)t  iff,  ba^ 
bleibt  3U  aEen  Seiten  ba^,  tva^  ber  j[en)ei{igen 
9}le^r|)eit  re(^t  ift. 

459. 

23ei  unferen  t)er3n)i(iten  9le(f)t^t)ert)ättniffen  fann 
fid)  oft  ein  fd)ted)ter  S?ert  ju  feinem  guten  ̂ eä)t 
metben. 

460. 

®ie  Q3Bat)rt)eit  ift  burd)  ba§  ©efe^  verboten,  benn 
inbem  fie  immer  6d)ufte  unb  2)umm!öpfe  aufreihen 

n)irb,  entn)eber  öa^  ober  Q3erad)tung  anbrerf eit^S  er- 
regen mu^,  fo  ift  e^  felbftt)erftänblid),  ba^  bie  Q93at}r- 

l^eit,  unter  biefen  ̂ aragrapfjen  faHenb,  gerid)ttid) 
unmögtid)  ift. 
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461. 

2)ic  9laffc  ift   bod)   S:atfad)c! 
2)artmn. 

Q3on  einer  tieberti(J)cn  g^amittc  tä^t  ftd)  tpcnigftcn^ 
fdn  fittttd)  tjcrantagtcr  Sproffe  crtrarfcn  unb  ba^ 
©prid)n)ort:  ,,2)cr  2lpfd  fäöt  ntd)t  tDcit  t)om 

Gtamme"  t}at  eimgc  ©ütttgfdt. 
2)a3u  fommt  nod),  ba§  ba^  übte  23etfptct,  bie 

9^ad)ftd)t,  bte  an  anberen  feinen  böfen,  fd)äbtid)en 
S;rieb  einfd)ränft,  bem  man  fetbft  nid)f  9en)ad)fen 
^t)ar,  geeignet  ift,  fetbft  ba^  ©ute  ju  t)erberben. 

(S^  ift  bie  ©efüt)t^bufetei,  bie  im  Q3erbre(f)er  ben 
9}Zenfd)en  unb  [in]  ber  ©efattenen  W  Q3erfüt)rte 
gelten  lä^t,  5n>ar  t)uman,  aber  ot)ne  (Einf  d)rän!ung  ift 
fie  gefä^rtid)er  aU  bie  grobe  2tnf d)auung,  bie  im  Q3er- 
bred)er  eine  23eftie  unt>  in  ber  ©efaöenen  eine  Q3er- 
lorene  f{et)t,  ba^  ̂ Äitteib  für  übet  an9ebrad)t  t)ätt 

unb  bie  23erüt)rung  für  beftedenb.- 

462. 

Q35  a  1^  n  f  i  n  n  { 9 
ift  ja  eigentti(i^  Jeber  Q3erbred)er,  ba  er  ftd)  burd) 
eine  Zat  mit  ber  allgemeinen  normaten  ©enftpeife, 
mit  ber  gang  unb  gäben  9led)tganfd)auun9  in 
QBiberfprud)  fe^t  unb  anä)  baburd)  9}Zanget  an  Q3er- 
nunft  äeigt,  ba§  er  fid)  über  ben  ©ebanten  an  bie 

g^otgen  feinet  Zxtn^,  bie  Strafe  t)inn)egfe^t,  eine 
(Ern)ägung,  bie  ben  ru|)ig  2)enfenben  allein  Dom  23e- 
gel;en  eine^  5)etifte^  ab^utjatten  genügt.  2tber  bie 
£eibenfd)aft  ift  e^,  mit  wetä)ev  e^  ba  ju  red}nen  gitt, 
unb  ba^  get)t  allerbing^  nid)t  an,  ba§  man  ber  bie 
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Sl^ouäcffion  bcö  QBatjnfinnö  mad)t,  ol>wot}i  fie  ätpar 
spontan  bie  2)cnlfrd{)eit  becinftu^t;  nur  tvcn  bic 
£eibenfd)aft  fd)on  t)or  bem  Q3erbrcd)en  3um  9iarrcn 
mad)t,  ber  t)at  2tnfprud),  aU  9iarr  betjanbclt  ju 

tDcrben,  immer  jcbod)  al^  bösartiger!  S)ie  Scibcn-- 
fd)aftcn  3U  bänbigcn,  ̂ aben  xvh  \ebod)  Uin  Mittel 

©efc^c,  ftaattid)e  unb  göttliche,  i)dfcn  md)t,  bic  9}ic- 
biäin  fommt  erft  nad)  gcfd)et)encm  6d)abcn.  3u  be- 
t)cbcn,  fotpcit  mcnfd)enmögtid),  tPcnigftenS  äu  mit- 
bcru  crft  burd)  Hmgeffattung  unfcrcr  fosiatcn  3u- 
[tttttbc. 

463. 

3n   9Zot 
tDcrbcn  iDcnigcr  Q3erbred)en  begangen,  bie  meiftcu 
gefd)ct)en  auS  Übermut,  3ntereffenfoIlifion  zc,  furj, 
bei  einigem  QKo^lffanbe. 

464. 

gigenttid)  tjaben  tpir  gar  nxd)t  baS  9?e(i)t,  i>en 
armen  93?örbern  £eben  um  Qchcn  abäuforbern,  wiv 

übert)orteiIen  fie  gen)i^  oft  babei. 

465. 

®em  Q3erbred)er  fagen: 
3cf)  tpei^,  bu  tateff  i>a^  unb  M^,  boä)  id)  fd)one 

bein  9?e[t(^en  ärmUd)eS,  erbärmtid)eö  £eben. 

466. 

5?  a  ft  r  a  t  i  0  n  S  ]^  0  f    .  .    f  f  u  r  r  i  t. 

2)u  lebe  fort  —  bod)  beineS  ©efd)Ied)teS  foH  unS 
ieineS  mef)r  bie  (Erbe  t^ertjunjen. 
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467. 

Ob  man  biefe  ̂ vanUn  —  Q3crbrcd)cr  —  auf  bicfc 
ober  jene  2trt  unfd)äbtid)  mad)ßn  foll,  ob  man  cin- 
fpcvvcn  ober  töten  foEe  —  barüber  wivt)  ftd)  ftreiten 
laffen,  3U  ̂ eä)t  beftet)t  aber  immer  jene  Q3erfat)- 
rung^metfe,  bte  ber  ©efellfd)aft  belieben  n)irb,  mag 
fie  auö  fentimentaten,  öfonomifd)en  ober  fojialen 
©rünben  fid)  t)erteiten:  fie  beftet)t  ju  9?ed)t,  n)eit 
fie  jebenfall^  ba^  9?id)ti9e  treffen  tpirb,  nämlid) 

ba^  ben  Slnforberungen  ber  ̂ ct)v^at}l  Qnt- 
fpred)enbe. 

468. 

QBie  {)übfd)  ift  bie  ©enugtuung  burd)  ben  3toei- 
fampf,  3um  23eifpiel  wenn  einer,  ber  einer  g^rau  bie 
(E^re   nat}xn,  bafür  nocf)   beren  ̂ JZann   ba^  2eben 
nimmt. 

469. 

2tlte  fd)rifttid)  ©efennjeic^netcn  fenben  einem  je^t 
il;re  3eugen,  fie  n)oIlen  nid)t  t)erurteitt  fein  burd) 

Q3ßil),  fie  appellieren  unb  'oevlanQen  23eftrafung  burd) 
ft  i  n  e  03  e  r  a  d)  t  u  n  9  ;  ben  2tuöbrud  berf elben 
beftrafen  fie  felbft. 

470. 

Q3or  bem  ©uellanten  fürd)tet  fid)  fd)lie^tid)  ber 
9?ebafteur  fetbft.  ,,®ie  tvoUen  mid)  entlaffen?  2)er 

Q3orn)urf  ber  ltnfät)ig!eit  ift  eine  23eteibi9un9r' 
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471. 
2)er  ©o^n  fd)tägt  fid)  um  t>c^  Stngcbcnlcn^  bc^ 

Q3atcr^,  ber  n)irftid)  ein  £ump  trar.  2)cr  (Et)rcn- 
mann,  bem  bcr  Q3afer  cntfd)lüpft,  faßt. 

472. 

5>  ic  Suna^mc 
üon  Streifämpfen,  fogenannten  (Etjrcn^änbetn,  äcigt 
{ctne^n^eg^  t)on  einer  Sunaljme  be^  (£f)r9cfüt)Ic^, 

fonbern  gans  t)on  bem  ©egenfeite,  ba^  im  allge- 
meinen eine  Seit  be^  9Jii§trauen§  eingetreten  iff, 

eine  ära  ber  CE^rtofigfeit,  unb  in  biefer  treten  bie 
et)rIofeften  2umpe  ̂ erüor,  tun  fid)  auf  itjre  (£t)re 
tva^  zugute  unb  brot)en,  jeben  nieberäufd)Iagen. 

e^  ift  entfd)ieben  immer  eine  (EpO(ä)e,  tvo  bie 
tüd)tigen  9iaturen  in  ber  9}?inber3al)t  fid)  fül)Ien, 
eingefd)üa)tert  ober  angeefett  fi(^  fernet)atten  unb  bie 
£umpe  unb  Schufte  fid)  t)orbrängen. 

V.  ßeyuaUeben  unb  6itt(id)fett 
473. 

Q3on  ben  £eibenfd)aften  —  ber  QUhe  t)or  allem  — 
fommen  bie  fd)ärfffen  5?onftifte;  e^  iff  erftärtid),  ba^ 

ber  93^enfd)  jebe  biefer  9legungen  ftubiert  (2)id)- 
tung  nni>  ̂ t)ilofop^ie),  burd)  bie  23efannff d)aft  bamit 
oft  e^  ju  ermitteln  meint,  bie  £eibenfd)aften  ju 

äugeln    unb    bem    taufenbfad)en    Srübfat    au^su- 

474. 

5)er  jute^t  t)orüberget)enbe  Sau^bubenreij   be^ 
23efubelng  unb  Q3erberben^,  t)ie  unb  ba  and)  nod) 
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bcn  männt{d)cn  Sd)uft  bcffimmcnb,  wivb  bei 
mand)cm  QBüftling  öauptfact)c;  bte  SScfricbtgung 
bcr  £uft  iff  ncbcnfäd)Itd),  wo  md)t  9lot,  Stngft,  ̂ ctn 

unb  6d)mer3  bcm  mipraud)tcn  S;ctt  babci  bet)or- 
[td;t. 

475. 

9!}ian  foß  fid)  md)t  rüt)menl  QSar  ba^  ̂ raucn- 
äimmcr  ctma^  mcrt,  fo  mitf^tcn  ti:){r  Sd)etmc  macf)cn, 
tvav  c^  nid)f^  n)ert,  fo  tfdben  tt)iv  un^  bod)  auf  ben 

g^unb  nid)!^  augute  ju  tnn. 

476. 

3n  bcr  Siebe  —  fd)alfifd)er  ober  ernfter  —  tjei^t 
e^  feiten:  er  Wegt  fte  ober  fie  !riegt  tt)n,  getDö^n- 
tid)  friegen  fte  fid). 

477. 

^oratifd)e   Sttfonfequenaen. 
(Ein  9}iäbd)en,  ba^  einer  t)or  ber  ©d)anbe  errettet, 

gibt  fid)  ot)ne  irgenbn)e(d)e  23ebingung  ̂ nm  Tarife 
bafür  ̂ in. 

478. 

(E^  mu§  jtpei  2lrten  9J?änner  geben,  waß  fingen 
fonft  bie  armen  QBeiber  an?  ®ie  eine  2lrt,  t>K  aöe^ 
gelobt,  bie  anbere,  tvddjc  biefe  ©elöbniffe  erfüQt. 

g^reitid),  bie  eine  ift  f(^Ied)t  gegen  bie  QBeiber, 
gegen  bie  anbere  nierben  Ieid)t  bie  QBeiber  fd)ted)t. 

479. 

®ie  Sugenb  aller  ̂ ännev  t)ätte  jur  ̂ olge,  ba^ 
alle  Leiber  tugenbl)aft  unb  treu  fein  müßten. 
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480. 

—  2){e  OBciber,  alle  mä)t§  n)ert  — 
=  öoffcntUd)    nc^^mcn    and)    Sic,    wie    jcbcr, 

93?utter,  Sd)tpcftcr  unb  eigene  ̂ xaxx  auä. 

—  9Zcin,  Butter  ging  burd),  Sd)n)cftcr  Idct)tc^ 
Sud),  bie  ̂ van  nid)t  fotib. 

--  3a  fo,  id)  bad)te  e^,  bcr  müffc  an^  feiner  an- 
ffänbigen  g^amitie  fein,  ber  i>a^  im  (£mfte  fagt. 

481. 

QSeiber  am   Süngften   Sag. 

(Enget:  QBo  ift  eine,  bie  nur  eine^  toar?!  —  3n 
QBerf,  in  QBort,  im  ©ebanfen? 

482. 

3)er   (Entt)ufiagmu^ 

ber  g^rauen  ift  immer  t)erbäd)tig;  tpa^  tDoIIen  fie 
mad)en,  tpenn  [fid)]  ber  Stbgott  —  tva^B  3en<o  nad)-- 
gefagt  mirb  —  in  ein  Q3ie{)  t)ern)anbelt? 

483. 

®goiftifd)e  9Zaturen,  e^  mu^  teiber  gefagt  trcrben, 

ba^  t>ie  S^rauen  in  93?et;räat)t  ba^  finb,  t)ergeben  xmt> 
Dergeffen  eine  23eteibigung  feiten  unb  t>a  nur  unter 

gen)iffen  (Einfd^ränfungen  nnt>  ©egenteiftungen,  tväi)-- 
renb  fie  für  2trgeö  unb  Ölrgfte^,  t>a^  fie  jemanbem 

angetan-,  gar  tcin  ©ebäd)tni^  tiabcn  unb  feiten^  an-- 
berer  t>ic  (Erinnerung  bavan  aU  9?ot;eit  zc.  gemattig 
ül)etnet)men. 
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484. 

„2)aä  QBeib  in  feiner  fcid)tßn  6inntid)fcit  unb 
©runbfaljtofigfdt  tvex%  nid)t,  n)a^  c^  an  meinem 

Qehen  unb  d^avattev  t)erbert)t  iiat  — " 
^reunb:  ,,(£ben!  ©inc^  Q3erbred)en^,  ba^  er  f eiber 

nid)t  at)nt,  barf  man  niemanb  anitagen." 

485. 

23et  t>en  unteren  Qä)xä)Un,  bie  e§  mübe  gen)orben 
finb,  fid)  gegen  bie  aufbringti(^e  ©emeint)eit  ber 

QBett  äu  tt)et)ren,  ba  itjnen  ber  teibenfd)afttid)e  3m-- 
pnU  ber  Setbftad)tung  ober  be^  (Egoi^mu^  fe^It, 

t)errfd)t  unter  9!JZann  unb  Q3ßeib  eine  eigene  2trt  ge- 
fd)ted)ttid)er  5^ommuni^mu^,  ber  bie  Qö^vittc  t)om 
QBege  nad)fiet)t,  unter  ber  ̂ öd)ft  gemüttid)en  2)et)ife: 

,,93ßenn  tDir  nid)t  neibig  finb,  friegn  n)ir  aUe  genug!" 

486. 

Siebe 

ift  bie  ̂ oefie  be^  Sriebeö,  Sitte  bie  Q3orforge  um 

©ntfattung  ber  g^ä^igfeit  ber  S^ortpftanäung  gegen 
9}Zipraud)  be^  Sriebe^. 

S^ür  bxc  S^reujung  in  befferem  Sinne,  für  t>U  (Er- 
aiet)ung  tüd)tiger  9iad)fommenfd)aft  ift  tDeber  burd) 
Siebe  (bie  (Eigenfd^aften  finbet,  bie  oft  nur  in  ber 
Sinbitbung  befielen)  noä)  burd)  bie  Sitte  (bie 
n)ieber  eine  jn^edbientidie  Umarmung  t)erbietet)  Dor- 
geforgt. 

(E^   ift   nid)t   äu   t)ern)unbern,   ba^   in   unUun 
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(Z(i)xd)tm,  tDO  md)t  immer  £ißbc£cute3ufammcnfü!)rt, 
fonbcrn  ̂ ot  unb  33ortcit,  uxib  Sitte  tpenig  getetjrt 
noiii  meniger  geübt  wirb,  wo  bie  fiiebe  fet)r  {)äufig 
Q3errat,  £o(iung  jum  (Entrinnen  be^  ©etpo^nten  ift, 
9leiä  be^  Q3erbotenen  nnb  fd)timme^  23eifpiet  bie 
9?egel,  t>a^  in  fot(i)en  Streifen  ba^  ̂ albn)üd)fige 
^äi>d)en  t>m  (Erften  faum  erwarten  tann  unb  ben 
3u>eiten  felbft  fud)t,  unb  2)ämd)en  mit  elf  ̂ ai)ven 
it)xen  9loman  unb  mit  t)ieräet)n  Sci^^en  fd)on  it)re 

Q3ergangent)eit  mit  ben  (Erfat)rungen  t)on  g^rau, 
Q[Bitn)e  unb  (Et)el)red)erin  t)aben.  (E^  ift  begreiftid), 
ba§  fie  mä)t  bie  t)ertä§tid)ften  ©attinnen  abgeben. 

487. 

2)ie  naiDe  QBiQfä^rigfeit  ber  93?äbd)en  unterer 
Stäube  benft  nid)t^  äbte^  mit  bem  2tfte  ju  begefjen. 
®a3u  füt)Ien  fie  fid)  berufen. 

488. 

3n  ben  unteren  Stäuben  unb  Maffen  finb  bie  ge' 
fd)ted)tlid)-ftttlid)en  2tnfd)auungen  minber  ftreng,  wo 
fie  ffreng  auftreten,  t)eräerrt,  tcxxn  bU  Übertreter  ber 
Floxal  prebigen  biefe  alten  (Ernffe^  anberen.  2)ie 

9Jlägbe,  bie  g^rauen,  fie  fallen  unb  ftraud)eln.  S)a^ 
mad)t  ber  Umgang,  ber  nat)  unb  üertrautid)  tDirb 

'Omä)  bie  Q35o:^nung^befd)ränft^eit,  ba^  (öfterreid)i- 
fd)e)  2)ienftDert)ättni^  (gnä  &err)  2c. 

489. 

9iait)  —  unterm  Q3ot!  —  93täbd)en  t)erlangen  bei 
93Mnnern  Stnmert  äu  finben. 
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490. 

S)  a  ̂    ,,93?  xteinant>cvQei)c  n". 
2)tc  5?öd){nncn  :c.  mit  ̂ Äilttär^,  Q3erpttmffc,  fo- 

lang  ber  ̂ ann  in  ©armfon,  bann  cmpfietjtt  er  fic 
n)ot)t  fetbft  n)citer.  (gingcftänbnt^  bc^  gefc^Icd)ttid)cn 
SSebürfniffc^. 

@rff  fpäfcr  befuct)f  unb  fud)t  fic  einer,  ber  fie 

tjeiratet.  ®aä  g^rü^ere  befümmert  fie  fo  n)eni9  beim 
Biaxin,  al^  e^  biefen  bei  i^r  belümmem  barf. 

2)a^  Selige  ift  ein  anbere^I  2)afür  t)af  man  ja 
gel^eirafet,  ba§  man  9lu|)  i^at  unb  tt)ei§,  n?em  man 
angehört. 

Snbeffen  —  ba^  23anb  ber  (Et)e  —  ern)eift  fidt)  off 
bod)  nad)^er  aU  —  loäcvl 

491. 

(Ec^t  t)oI!^tümticf),  bie  fpäfe  9leue  ber  alten  Jung- 
fern, fie  finben  bie  gett)iffen  9}Zäbd)en  gefd)eit  — 

wa^  t)at  man  bMon,  wenn  man  brat)  bleibt?  dienen 
mn%  man  fein  £ebtag. 

492. 

9iait)! 
(Sin,  ber  tva§  mid)  nit  tjeiraten  fann,  t)ab  iä) 

fd)on,  barüber  bin  xd)  im  Marn. 
(®a^  fagt  fie  3U  einem,  bem  fie  het>evitcn  tvxü,  je^t 

fönne  fie  nur  einen  braud)en,  ber  fie  i^eiraten  fönne, 

unb  er  ̂ ahe  atfo  feine  ö  Öffnung,  ben  anbern  au^- 
äuffe(i)en,  fatt^  er  nxd^t  i>xc  gro^e  Sparte  au^fpiete.) 

♦ 
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493. 

9iacf)tfaffce.   ®tc  ̂ ät>ä)cn  ftnb  5?on- 
fumentenbebfcnung. 

2tt)cr  uncrt)örf  brutal  ift  ber  9}iann,  n)o  er 
iai}U.  ®{e  Si^cngcblicbene  (än)eimat  mit  S^inb): 
,,9Ztd)t  me^r  umfonft!  S^^t  tad)  id)  barüber,  tDtc 

bumm  id)  tpar!  (£r  fagt:  e^  ift  md)t  fein^  (t)on  it)m)!" 
9)at  er  fo  unred)t? 

®cr  Qvo^c  ©efd)äft^mann,  g^abrifant  gebraud)t 
t)on  ben  9}iäbd)en,  bie  it)m  gefallen,  ber  QBerffüt)rer 

aud),  im  ®ienft  ber  alte  ober  junge  &err.  (Ein  an-- 
berer  forbert  ben  5^unbfd)aften  gegenüber  bie  23e- 
reitn^illigfeit.  2)a^  9Jiäbd)en  getraut  fid)  nid)t,  einen 
&en\x%  3U  n)eigern,  ba  ba^  it)m  ba^  23rot  foften 
fönnte,  ben  Q[Ber!füt)rer  3ur  Quälerei  t)erantaffen 

n)ürbe  —  fie  fäm  fid)  ganj  bumm  t)or,  n)enn  fie  bid) 
n^arten  tie^e,  fie  t)erftünbe  ni(^t,  n?a^  man  t?on  it)r 

n)oIle  —  fie  ift  t)erfd)üd)tert,  unb  e^  t)erffet)t  fid)  Ja, 
ba^  ber  §err  bie  9}läbetn  nimmt,  bie  i^m  gefallen, 
ba^  bringt  bie  Stellung  mit  fid),  baä  mu§  fid)  bann 
jebe  gefallen  taffen.  ©ntjungfert  n)erben  fie  babei 
nid)t,  benn  jebe  i;}at  it)ren  £iebt)aber,  mit  bem  fie 

get)t. 
494. 

®inb  bie  armen  9!Jiäbd)en,  bie  t)ieten  ̂ DZännern 
Q3ergnügen  bereiten,  nid)t  t)erbienftt)oller  at^  [ba^], 
ba^  einem  6orge  unb  Stummer  mad)t? 

495. 

6o  natür(id),  baft  ein  9}läbd)en,  n)enn  fie  it)re 
9?ei5e  gegen  2tnnet)mlid)feiten  ober  ©etb  Ioöfd)tagen 
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fann,  bicfclbcn  to^fd)tägt.  9iur  Mc  ibcatc  £cbcn^« 
anfd)auun9,  bic  unv  aber  immer,  ̂ ohalb  fie  uu^- 
bequem  tpirb,  au^er  S^urä  f^^cn,  \vent)ct  bagegen 
ettva§  ein. 

3m  ©runbe  genommen,  t)ätfen  n)ir  nad)  unferer 
lafen,  an^nü^enbcn  (realiftifd)en)  2tnfd)auung  nid)t^ 
©fid)t)ältige^  bagegen  t)or3ubringen. 

496. 
9?oft, 

bie  mit  (Srlaubni^  be^  ©etiebten,  t)on  bem  fie  ein 

5^inb  t)at,  ̂ roftifuierte  ift  —  unt>  bie  auf  biefem 
QBege  fid)  ba^  ©efd)äft  einrid)fen  n)ollen. 

497. 

Q3erfüt)rfe  S^rauen  unb  90iäbd)en,  biefe  armen 
©efd)öpfe,  bie  oft  bei  guten  ©runbfä^en  unb  reb- 
tid)em  QSiHen  it)rer  Sd)n)äd)e  erlagen,  finb  eigenttid) 
nid)t  äu  t)erbammen,  fonbern  ju  bebauern. 

6ie  t)anbetn  ja  nid)t  fd)te(^t,  fonbern  gar  nid)t. 

S)ie  S^rau,  bie  auf  23etrug  au^get)t,  ift  freilid) 
böfen  Q3ßiüen^,  aber  bod)  bie  9Zärrin  if)re^  Sriebe^ 
unb  bie  berer,  bie  fie  mipraud)en  unb  t)erad)ten. 

498. 

Q3ßa^  fott  au^  bem  ̂ ät>ä)cn  n)erben, 
ba^  ein  ®d)uft  entet)rte,  n)eit  er  bie  ̂ ad)famfeit  ber 
9}lutter  be^  ̂ äbd)en^  einäufd)täfern  t)erftanb,  ba 

er  fd)on  at^  23räutigam  tfHvaä)Ut  tourbe?  —  Q^oU 
fie  für  bie  Stnftug^eit  ber  9}Zutter  geitteben^  bü^en? 

10* 
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499. 

Stn^engntber  fd)ncibct  fid)  dm  Scitung^nottj  au^,  bic 
bcrid)tct,  ba^  in  ©rofe-23cc^fcrcf  fünfunbbrci^ig  g^rauen 
bc^  ©attcmnorbc^  übcrfüf)rt  tpurbcn,  n)ät)rcnb  gegen 
brciftig  anbete  nod)  bie  Hnterfud)ung  gefüt)rt  n)irb;  eine 
©iftmifd)erin,  bie  einen  fd)n)er  nad)n)ei^baren  ©ifttranf 
3u  brauen  t)erftanb,  i^atte  fpftematifd)  (£t)en,  in  benen 
3tinftigfeiten  t)errfd)ten,  au^fpioniert  unb  it)re  Sinflüfte^ 
rangen  Ijatten  fd()redtid[)en  ©rfolg  get)abt.  Stnsengruber 
fd)reibt  an  ben  9?anb: 

2)a^   S^rauent)erä! 

500. 

(£^  l)raud)t  nur  ftatifttfd)  nact)9cn)icfcn  äu  fein, 
n)ie  c^  \a  ift,  ba§  bie  2tnäat)t  ber  ̂ änmv  unb 
QBeiber  na^c^u  gtcid)  ift,  unb  bann  barf  nur  bic 

S)älftc  bcr  Stu^fagcn  ber  ̂ ännev  al^  tva1)v  ge- 
nommen toerben,  ba^  jeber  mit  met)reren  QBeibern 

3U  tun  t)atte,  fo  erf)ellt  barau^,  ba§  bie  größere  3ctt)I 
ber  QBeiber  aud)  mit  mef)reren  9}?ännern  ju  tun 

t)aben  mu^te. 

Itnb  tro^bem  tut  xt}v  fo  gefcf)ämig  —  pfui  ber 
S)eucf)e(ei! 

501. 

©efd)te(J)tIid)e  (Ertebniffe  fd)eut  man  fid)  ju  er- 
tDät)nen,  gar  ju  er3ät)ten,  ba  toir  baburd)  gar  fo  äum 

Siere,  ja  nod)  unter  ba^felbe  t)erab9ebrüdt  merben 
(ber  Srieb  ein  Sprann),  ma^  un§  bei  unfern 

Sbeaten,  (Einbitbungen,  §od)mut  ganj  tpiber  ben 

©trid)  iff  (babon  merfen  ju  laffen),  ba!)er  mir'^  ber- 
fd)tt)eigen. 
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502. 

S)er  9}iann,  nad)bcm  er  genug  9}iäbd)cncEiftcnäCu 
ruiniert,  S^inbcr,  bie  er  nx(i)t  fennt  nod)  ancrfcnnt,  in 

bic  93ßelt  gcfdjt  —  (cinc^  t)on  feiner  ©cbärerin  gc» 
tötet  —  ̂ inb^mörberin)  —  ge^t  äum  2tltar  unb 
mad)t  bann  fid)  unb  ber  Q33ctt  bcn  (Zä)tvint>d  cinc^ 
brat)cn  ̂ amitient)ater^  t)or. 

503. 

Sie  9!Jlänner  n)iffen,  tpa^  fie  tvevt  finb,  e^  ift  ba^ 

wenxQ  genug.  Hn^  g^rauen  mad)t  man  aber  an  einen 
{)inaufgefd)raubten  QBert  glauben.  ®ie  23efd)ämung, 
bann  einmal  bem  Stugenbtid  ̂ nm  Opfer  gefallen  ju 
fein,  treibt  manä)c  ̂ nm  5?onftift,  jum  6etbffmorb. 
—  Sucretia! 

504. 

QBa^  in  ber  ̂ amitie  oft  für  Sfanbate  t)or-  unb 
t)inge^en,  bamit  e^  feinen  Sfanbat  geben  foll,  ba^  ift 
ein  Sfanbat! 

505. 

QSßarum  ben  ©efd)öpfertn  übet  nehmen,  ba^  fie 
nait)  in  ba^  n^iHigen,  woin  fie  ba  finb  unb  wa^  ju 
t)erfagen  fie  libern)inbung  f  oft  et? 

506. 

dß  gibt  feine  fü^ere  (Erinnerung,  at^  einmal  ganj 
ot)ne  £iebe  unb  £eibenfc{)aft  mit  einem  gteid)  bi^- 
ponierten  QBefen,  fei  e^  bie  ®d)n)efter  eine^  6ct)ul- 
freunbe^  ober  eine  Q3ern)anbte,  bie  £uft  at^  gana 
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unverfrorene   (S>enn%--,   nxä)t   ©efüt)t^menf(i)en   ge- 
noffen 8U  t)aben. 

507. 

(£g  gibt  snjeiertet  Q^rauen.  2)ie  einen  finb  ftotj  auf 
i^re  gef(i)ted)ttid)e  9leint)eit,  bie  trogen  auf  xi)v  ge- 
fd)ted)tlid)  freiet  £eben.  9ZatürIid)  finb  bie  g^rei-- 
frauen  be^  Sriebe^  in  jeber  23eäiet)ung  beffer  baran 
al§  bie  Wienerinnen  ber  Sugenb.  3n  nieberen 
5?Iaffen  n)ürbe  Mn  9}Zäbd)en  gef)eiratet,  ̂ anbette  e^ 
fid)  um  3ungfräulid)!eit,  met)rere  get)en  bem  einen 

t)oran.  ((£^  fet)(t  nid)t  an  bem.)  ©^  finb  ba^  Q3er- 
t)ältniffe,  bie  man  nid)t  gerne  berüijrf  fiet)t  —  n)arum 
benn  aber?  QSenn  e^  anber^  barum  ftünbe, 
mü^te  man  anber^  bat)on  reben.  S)a^  Q3erfd)n)eigen 

fül)rt  3U  nid)t^,  at^  i^öd)ften^  baju,  ben  beffer  ange* 
legten  9Zaturen  unnü^e  ©en)iffen^biffe  (Selbffüor- 
n)ürfe)  ju  mad^cn, 

508. 

^at),  5;ugenb  ift  fein  Q3erbienft,  folang  man  fid) 

gteid)gültig  iff  —  ift  man  fid)  aber  freunb,  bann  ift 
fie  eine  2)ummt)eit. 

509. 

2)a§  QBeib  fennf  ja  ba^  anä)  nxä)t,  wa^B  ber  93Zann 
nid)t  fennt  —  bie  3:reue  (in  gefd)Ie^ttid)em  Sinne) 
gegen  ein  3nbit)ibuum. 

Sugenb  in  fotd)em  Sinne  Unncn  bie  2t(ten  nid)t, 

je  tpeitcr  wh  3urüdgef)en.  ®a^  ©eu^orbene  ift  bie^- 
faQö  nid)t  ba^  23effere,  e^  n)iberftrebt  bem  9Zatur- 
f^emä^en. 
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510. 

9}Zand)e  ̂ vau  i)at  cbcnfotpenig  al^  mand)er  9)Zann 
ba^  Organ  bev  Streue. 

QBcr  !ann  {t)ncn  au^  Itnbcftänbiglcit  einen  Q3or- 
iDurf  mad)en?  Stile,  n)eld)e  baä  ben:)u§te  Organ  ju 
befi^en  gtauben,  !eine  Q3erfud)ung  fennen. 

511. 

^a^,  lieber  ̂ reunb,  unfere  ©efü^te  ftnb  nxä)t 

bauernb,  unb  e^  ift  eine  (Einf(i)ränfung  ber  perfön- 
tid)en  ̂ reit;eit,  äu  t)ertangen,  ba^  id)  mit  meinem 
Körper  (ben  ©efüt)ten,  bie  it)n  beffimmen,  fotgenb) 
nid)t  foH  ma(i)en  können,  wa^  iä)  tpitt.  9Zad)  ben 
en)igen  9led)ten  ber  9}ienfd)^eit  bin  id)  bered)tigt, 
bie  ̂ rau  in  23efi^  ju  nef)men,  bie  meine  ©efüt)Ie 
feitt,  unbefd)abef  berer,  bie  fie  gegen  einen  anberen 

i)at,  unb  ba^  bürfen  wiv,  id)  unb  ber,  i^r  nid)f  übel- 
nel)men.  S)arum  n)irlt  an(^  jebe  ungtüdtid)e  Sieben- 
gefd)id)fe  faft  elementar,  n)etd)e  barauft)in  get)t,  ba% 
ehen  biefe^  endige  9?ed)t,  ber  ©oppettiebe,  ber  freien 
9Zeigung,  ben  tragifd)en  5?onftift  t)erbeifüt)rt,  inbem 
e^  burd)  ba^  ©nge,  23efd)ränfte  ber  Sitte  unb  ber 
Q3orfd)riften  ̂ Vim<i}U  Qemaä:)t  n)irb. 

512. 
Stnjengruber  ftreid)t  fid)  einen  2trtifct  in  bem  „9Zett) 

Dörfer  23eaetriftifd)cn  Sournal"  t)om  27.  Sali  1885  an: 
„2)a^  ̂ arabie^  ber  9JZänner",  b.  i.  ̂ araguat),  wo  ba^ 
Q3er{)ättm^  ber  9}?änner  5u  ben  g^raucn  1  :  30  fein  folt: 
bort  gebe  e^  nur  freie  Q3cri)ättmffe,  ba^  gan^e  geben 
entbet)re  aber  nid)t  ber  Sitte  unb  bc^  Slnftanbe^. 

(£r  notiert  baju:  .  .  berut)t  ba^  auf  Q[ßat)rt)eit,  fo 

fie^t  man,  tvU  fid)  im  äußerften  ̂ aUc  bie  Sn- 



f(änbe  immer  nad)  bm  (Erforbcmiffcn    t)on    fclbff 

geftatten. 
513. 

3n  einer  getpiffen  9Zarfofe  ber  2)ummt)eit  l)aben 
bie   fleinen   9[)Zäbd)en   (Srtebmffe,   bie   immer   be^ 
S^örper^,  ni^t  ber  6eete  ftnb. 

514. 

9Mrrifd)er,  toa^  tad)ff  bu,  ba^  einer  eine  nimmt, 
bie  fd)on  eine^  anberen  gen)efen? 

9?arr,  beine  9}iutter,  beine  ®d)n)efter,  beine  S^rau, 
beine  2;od)ter,  beine  Sugenbfreunbin  fannft  bu 
burd)  fotd)en  Gpott  fd)änben  in  it)ren  Q3orfa^ren 

ober  eigenen  ©efd)i(fen  — 
®ie  tväven  nid)t  —  ober  fie  tt)ären  btr  nid)t. 

515. 

2)ie  9leint)eit  be^  Q3erpttniffe^  5n)ifd)en 
9}iann  unb  QBeib  tDirb  ffef^  burd)  frütjere  Q3or- 
fommniffe  berüt)rt  unb  getrübt  tperben,  ibeat  gebad)t. 
®at)er  ber  praftifd^e  2tu^n)eg  ber  ©runbfä^e,  ber 

ba'ß  QBeib  über  ben  ̂ ann  ftellt,  t)on  xi)v  9Zad)fid)t, 
Q3ergeffen,  Sreue  forbernb,  n)ä^renbbem  biefer  g^or- 
berung  n)ieber  bie  QBirfIid)feit  n^iberfprici^t. 

(£^  !ommt  in  allem  auf  bie  ̂ f)antafie  an;  toirb 

biefe  Derberbt  ober  ift  fie  "oon  §au^  an^  fo  angelegt 
ba^  fie  ben  gefd)led)tlid)en  Q3erfet)r  mit  met)reren 
benft,  ia,  ben  9leiä  in  foIcf)er  Q3ietfältigfeit  finbet, 
bann  ift  e^  ganj  umfonft,  Sugenb  ju  prebigen. 

9lein  erl)atten  fid)  nur  beDorjugte  (Ef)araftere  — 

mit  QSiHen  rein  —  biefe  aber  ̂ aben  bevlex  "ptjanta- 

J52 



ften  ehcn  md)t.  3^r  Stampf  ift  du  überlegener.  Q3er' 
toren  geben  fi(^,  bie  fid)  fd)n)ad)  fütjten  unb  Dom 
£eben  feine  reine  2tnfd)auung  ertjatten  ioxxnUn.  2)aö 
2chen  Derfe^It,  t?erbirbt  biet.  2tbgefef)en  t>on  benen, 
bie  nait)  feine  aU  näd)ffe  Sinbrüde  erfat)ren  unb 
t)ou  biefeu  beftimmt  n)erben. 

516. 

2)ie  (Ertebuiffe  ber  g^raueu  t)aben  QBirfung  für 
fpäterf)in  eUn  nur  nad)  2trt  be^  betroffenen  Snbi- 
Dibuum^  unb  beä  Erlebten. 

Sraurige  (Erfat)rungen  tüirfen  auf  t)erfd)iebene 

3nbit)ibuen  anber^,  ̂ ier  täuternb,  bort  Dergemei- 
nernb,  |)ier  jum  2tufraffen,  bort  aum  6etbffmorbe, 
©etbftaufgeben  füi^renb. 

©ine  tüd)tige  9iatur,  nod)  unentn)idett,  im  jugenb- 
Iid)en  ©efaHen  an  fd)önen  ̂ erfonen  ftraud)elnb,  t)at 
ba  nid)t^  äu  t)ern)inben,  fonbem  nur  ba^  (Erlebte  in 
Srfa^rung  umjuarbeiten. 

23ebenftid)  ift  ba  beim  QBeibe,  tva§  ami)  beim 
^anm,  bie  Sd)n:)anft)eit  be^  (E^arafter^,  bie  nid)t 

erlebt,  fonbem  erliegt.  ®a  fann  ot)ne  2tbn)e^r  ©e- 
meint)eit  an  unb  bie  Derbirbt,  benn  fie  jerffört  in 

bem  t)erbrie§lid)en  ©efüt)l  ber  eigenen  (Zä)Waä)t}dt 
unb  be^  au^nü^enben  fremben  (Egoi^mu^,  bie  ©elbft- 
a(i)tung  unb  bie  9}tenfd)enberad)tung  ern)äd)ft  au^ 
it)r,  axi§  ungefunbem,  geilem,  fumpfigem  23oben. 

2)ie  unberüfjrte  Seele,  b.  i.  bie,  tt)eld)e  be^  £eibe^3 
(Erlebniffe  al^  fold)e  gelten  lä^t  unb  beren  (Einn)ir- 
fung  fontroKiert,  bie  ben  Stampf,  bie  2tbn)et)r  gegen 
gefd)led)tlid)e  (S>ä)tvää)c  aufnimmt,  ift  eine  anbere 
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©ectc  at§  jene,  bic  bic  (Z>ii)Wää)(^  burd)  fcclifd)C  (Emp-- 
finbungcn  t)ßrbrämen  n)ill  unb  ̂ äufig  eigenen  ©e- 
tjirngefpinften  erliegt. 

®a^  erffe  ift  (Erftarlen,  ba^  anbere  fet()[tfüd)tetnbe 
Sd)n)ad)t)eit. 

517. 

3n  gen)iffem  2ttter,  wo  ber  9}ienfd)  beiberlei  ©e- 
fd)Ie(^t^  gar  Ieicf)t  baran  benft,  g^amitie  ju  erzeugen, 
bie  er  anä)  gar  nid)t  ertjatten  fönnte,  erfd)eint  bem 
jungen  9JJanne  n)ie  bem  9}läbd)en  jebe^  junge 
9}iäbd)en  unb  jeber  junge  9}Zann  beget)ren^n)ert. 

2)iefer  ©on-Suani^mu^  t)af  fein  Öltter. 
Sollte  nid)t  ba^  in  biefem  2ttter  für  biefe^  Sttter 

geftattet  fein? 
3a,  mit  bem  S)on»3uani^mu^  fiele  ber  Segen  ber 

Q3ertrautt)eit  mit  einer  n)eiblid)en  Seele  ((Et)e,  län- 

gere Q3erMnbung)  n)eg.  2tber  e^  gibt  bod)  g^rauen- 
d)ara!tere,  bie  naä)  biefem  2)urd)gang^ftabium 

immer  nod)  beget)ren^n)ert  unb  let)rreid)  im  Um- 
gänge, refpeftit)e  it)rem  23efi^e  tDären. 

®a^  lie^e  fid)  t)ereinbarn,  ot)ne  ber  Sugenb  it)r 
9led)t  äu  net)men  unb  ba^  fpätere  be^  reiferen  Stlter^ 

3U  bred)en,  wo  ber  Srieb  nad)  ©rünbung  einer  ̂ a- 
milie  ern)ad)t,  alfo  ein  Sufammenfein  unb  Q3ßirfen 
nid)t  gut  entbel)ren  !ann. 

518. 

Sittlid)e   anfittlid)feiten. 
QBaö  fagt  ber  £efer  baju? 

(Eine  ̂ roftituierte,  bie  fid)  um  ben  Zoi>  il;re^ 
Jungen  £iebf)aber^,  förperlid)  {)erabfommenb,  ^ärmt. 
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(Eine  23raut,  bic  i^rcm  £{cbt)abcr  fagf :  bu  fannft 
ja  fommcn,  wenn  mein  9?lann  md)t  äu  9)an\c  ift. 

Srcue,  bic  bancben  gctjf  unb  läuft. 

519. 

£umpe  finb  jene,  bie  i^re  S^reit)eit  au^nü^en,  fie 
anbern  ixbclnct)mcn.  ®ie  gefunbe  6inntid)feit  Unnt 

foId)e  g^reifpred)un9en  ber  eigenen  ̂ erfon  unb  2tn- 
ttagen  ber  fremben,  anbern  nid)t.  Sie  !ennt  feine  er- 

logene ^ovat  2)a^  Sufammenfinben  unb  3u- 
fammenteben  itvdev  ergibt  fid)  au^  ben  Q3eri)ält- 
niffen  ber  (X()araftere.  (£^  ift  bie  g^reunbfc^aft,  bie 
binbet,  nid)t  bie  £iebe,  bie  ift  Q3ßot)t9efaIlen. 

520. 

(£^  fommt  bod)  t)ieneid)t  einmal  eine  Seit,  wo  ber 
23egriff  ber  Sugenb  nid)t  me^r  an  ba^  täd)erlid)e 

©efd)ted)tticf)e  ge!nüpft  erfd)eint,  fonbern  —  wU  e^ 
einften^  Sapferfeit  t)ie^  —  neuerer  2tuffaffung  cnt= 
fpred)enber,  Süditigfeit  tjei^en  tDirb. 

521. 

(Sin  Sufammenteben,  fo^iat  berma^en  geregelt, 
ba^  t)on  bem  gefd)led)tlid)en  9}lomente,  auf  ba^  fonft 
aöe^  anjufommen  fd)eint,  abgefet)en  wivh  unb  ba^- 
felbe  nebenfäd)lid),  al^  feiner  (£ntfcf)ulbigung  be- 
bürftig  erfd)eint. 

522. 

QBenn  man  aö  ben  Sommer,  bie  £tnn)ürbigfeiten 

fiet)t,  tx)eld)e  ba^  ©efd)led)t^leben  über  bie  9}ienf(I)- 
t)eit  bringt,  n)eil  barüber  teil^  forrupte,  teil^  gang 
entgegengefe^te  2tnfid)ten  befte^en,  wdl  t)unbertfad) 
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anbeve  ©tttc  ba^fclbe  t^arücrt,  fo  \vxvt>  man  au§ 
9}iittcib  fnt)ol,  n)ünfd)t,  t>a^  bicfcn  23c3tef)un9cn  gar 
lein  ©ctx){d)t  beigelegt  n)ürbe. 

523. 

©efd)ted)ttid)e  2tu^fd)reitungen  foüten  nur  über 
QSunfd)  ber  23eteitigfen  geftraft  n^erben  unb  aud) 
ba  al^  anbere  2)eti!te:  (Einfd)ränfung  ber  perfön- 
ticf)en  g^reit)eit,  förperlid)e  Q3erte^ung,  3at)Iung  t)on 
2tHmenten. 

524. 

®ie  gef(i)ted)ttid)e  g^reit)eit,  bie  man(^er  träumt, 
ift  nur  ein  Sraum,  in  (EinäetfäHen  mögtid);     im 

großen  ganjen  ift  fie  toie  jeber  g^reitjeitöbegriff  ibeat, 
in  Q3ßirftid)feit  rot),  anarcf)ifd). 

525. 

2)ie  ©emeinfdiaft  ber  QIBeiber,  wie  fie  je(3t  ge- 
prebigt  n)irb,  bi^^eriger  6itte  in  ba^  ©efid)t  fd)ta= 
genb  unb  leinen  3ug  lünftiger  2trt  unb  3ud)t,  bie 
über  ba^  5;ierifd)e  ert)ebt,  aufmeifenb,  gibt  fid)  fd)on 
burd)  ba^  al^  ein  unartilutierter  Sd)rei  ber  9Zot 
funb,  bie  ba^  gegenn)ärtige  ©efd)Ied)t  erfaßt  i^at; 

baf3  e^  in  feinem  natürtid)ften  Q3erlangen  einge- 
fd)ränft,  burd)  ben  9}Zanget,  burd)  mand)e  QSor- 
urteile,  auf  eine  2tbt)ilfe  benft,  bie  fd)tie^Iid)  bie  voi}c 
23efriebigung  aU  3Ul  fe^t,  ba  bie  ©efat^r  für  bie 
9}iel)r3at)t  natjesutiegen  fd)eint,  übertjaupt  um  ben 
©enufj  3U  fommen. 
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526. 

S){e  9}iäb(i)cn  nnt>  Ivanen  muffen  tievaxiQi^iOQcn 
wevbcn  jur  2tuätx)at)l  bcr  9}Zänncr,  mit  \vdä)en  ba^ 
©cfd)Icd)t  fortäupftttuäeu  tft,  unb  äur  2lu^fd)dbung 
jener,  bie  ba^  Q3erbred)en,  S?ran!t)e{ten  :c.  n)eiter 

t)erpf{an3en  n)ürben.  —  (E^e  ba^  ntd)t  9efd)iet)t,  ift 
alle  Q3erbefferungö{bee  ber  QBett  —  Itfopie.  (Erft  baä 
9}iateriat,  bann  bie  2lrbeit!  Soll  t>a^  bem  Sufall 
übertaffen  bleiben!!  ®a^  23ebeuf enbfte !  Mittel  jur 
Q3erl)ütung  be^  6(ä)n)än9ern^! 

527. 

S)ie    neue    9Jiorat   in    gef  d)  te  d)  tti  d)  en 
®  in  gen. 

Q3ert)inberung  t)on   (Erlranfung  unb   Sd)n)änge= 
rung.  ®ie  alte  wav:  bie  Sünbe  follte  it)ren  £ot)n 
t)aben. 

528. 

®ie  gebanlento^  fünbigen,  t)ermögen  tt)ir  nid}t  ju 
bebauern,  tt)ir  finben  fogar  ein  t)eitere^  Stement  in 
it)rem  5;reiben. 

2tber  benjenigen,  bie  t>on  ber  £eibenfd)aft  ba^in- 
geriffen  tperben,  bemn  mögen  n)ir  unfere  Seitnat)me 
fd)enfen.  ®er  5^ult  ber  2tftarfe  wav  fein  freubiger, 
er  wav  ein  büfferer,  ein  peinlid)er. 

529. 

Sie   fd)mu^ige   QBirf  ti  d)f  eit 

in  bem  ,,5?ampf  um  ba^  2)afein",  bie  ̂ JZifere  in  bem 
9lingen  nad)  bem  ©enuffe  unb  ben  S:äufd)ungen  ffet)f 
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tu  fo  totalem  ©cgcnfa^c  ju  bcm  ibcatcn  Streben  — 
5?unff,  Q[B{ffenf(^aftunb^t)itofopt){c  —  ba^  man  ni d)t 
gern  an  ben  5?ot  erinnert  n)erben,  md)t  gern  itjn 

9lebe  t)aben  n)ill.  2)a,  too  bie  ©egenfä^e  fi(^  auf- 
brängen  —  betrogene  £{ebe  —  erliffete,  erfd)tid)ene 
—  ©emeint)e{t  :c.  —  ba  tvevben  fie  tragifd)  ober  gar 
äur  niebrigen  ©emeintjeit  tjerabbrüdenb,  obtDO^^l  ber 

2tft  nnb  fein  ©et)aben,  ber  &enn^  unb  ®afein  fort^^ 
pflanzt,  e^er  fomifd)  au  nennen  ift.  (2){e  5^unft. 
2)er  S^ünffter  unb  fein  et)ebred)erifd)e^  QBeib.) 

530. 

©iejenige,  bie  e^  t?erffe{)t,  baä  Q3ertangen  be^ 
9!}ianne^  5U  n)eden,  ift  feine  öerrin,  unb  e^  ift  i^re 
6ad)e,  biefe  9}lad)t  ju  benü^en.  Sie  t)at  it)n;  i>a^ 
fie  it)n  bet)ätt,  n)enn  fie  bie^  übertjaupt  toiH,  ift  it)re 
Sad)e. 

531. 
Q3ß  0  1 1  u  ft. 

2)ie  größte  ̂ tage,  ba^  tiefgreifenbfte  Q3erberben. 
Q^  ruiniert  einen  p^pfifcf)  unb  ett)ifd). 

532. 

3(f)  toei^,  id)  hin  leine  S(i)önt)eit,  id)  bin  ni d)t  fo 
gefd)eit  n)ie  anbere,  aber  id)  fann  bie  gefd)eiteften 
9}?änner  äu  9larren,  Sötpetn,  blinb  nni>  toU  mad)en 
unb  3U  ben  größten  S)umm{)eiten  t^eranlaffen,  id) 
barf  e^  nur  tpoöen. 

533. 

2)er   ett)ifd)e  9}Zenfd). 
3ur  t)öt)eren  Sptjäre  ber  23etrad)tung  ber  2)inge 

im  £id)te  ber  Sd)önt)e{t  fd)n)ang  er  fid)  auf. 
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2)a  nat)tc  ba^  forputcntc,  f(i)n){^etnbß  ̂ Äcnfd)  — 
täppifd)4äp):){fd)c^  ©cbarcn  —  fdn  S^opf  t)cv- 
fd)tt)inbet  3n)ifd)cn  bcn  glatten  il)rer  ilntcrröde,  atpei 
berbc  fnoHige  5?me  liegen  in  feinem  9Zaden. 

* 

534. 

Q3ßetd)e  23rutalität  —  „bie  mu§  mein  fein!"  — 
^enn  bie  23etreffenbe  gar  nid)t  barnad)  fragt,  nod) 
gefragt  tvivb, 

Q3Be(d)e  6(i)amtofigfeit  —  „ber  mu%  mein  feinl"  — 
QBenn  ber  nid)t  bat)on  n)ei^,  nod^  tDiffen  n)ill. 

535. 

S)en  9Zel)enbut)Ier  töUn  entfprid)t  ber  brutaleren 
2tnfd)auung,  bie  ©etiebte  töten,  räumt  t>cn  ftrittigen 
©egenffanb  n)eg.  Siebe?! 

536. 

©ibt  Qiede  t>a^  9led)t, 

t)or  feinem  9Jebenbut)ter  äurüdäutreten?  Sid)  aufju- 
brängen?  S)ie  ©eliebte,  ben  9iebenbu]^ter  ju  töten? 

2tud)  n)enn  8um  23eifpiel  ̂ vanti)dt  be^  Q3er- 
fd)mät)ten  ber  ©runb  iff  ber  anberen  Q2ßa^I? 

537. 

(E^  gibt  öennengegadfer  unb  ©ef(i)arr  unb  ©eraufe 

nm  ein  5?orn  —  aber  einen  ̂ ampf  ̂ weiev 
Öüijner  um  einen  9)ai)n  gibt  e^  auf  bem  ©e- 
ftügett)ofe  nid)t  ...  bie  taffen  bie  öä^ne  um  ̂ iä) 
fämpfen.  S)a§  täd)ertid)e  Sd)aufpiet  eine§  fo(d)en 
Öü^nerfampfe^  fennt  man  nur  unter  9!Jienf^en. 
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538. 

9)dvater\  tann  man  nur  einmal,  fid)  fferbtid)  t)cr- 
Itcben  t)crfd)tcbcnc  9}iate,  c^  tft  ba^  eine  männl{d)c 

Ölu^crung  in  be^ug  auf  bic  männliche  ©cfüt)t^- 
fpt)ärc,  henn  grauen,  wenn  fic  aud)  sugcbcn,  o^ne 
£icbe  gct)crrfd)t  äu  t)abcn,  gcftct)en  immer  nur  eine 
einzige  £iebe  äu. 

539. 

(Ein  QBeib,  ba^   untreu  ift,   gebraud)t  nur  ein 
natürtid)e^  9led)t. 

540. 

S)a^  bem  9}lanne  eine  anbere  g^rau  gefalle,  al^ 
bie  feine,  über|)aupt  met)r  al^  eine,  lä^t  man  Ijin» 
get)en,  ba^  aber  xi}v  ein  anberer  ̂ ann  nnb  mct}v  aU 
einer  gefaßen  fönne,  t>a^  tä^t  man  al^  t)erfd)n)iegen 
beifeite  befielen. 

541. 

S)er  intime  Umgang  mit  met)reren  QBeibern  t}at 
für  hu  3u!unft  beä  9)Zanneö  feine  23ebeutung.  2)er 
be^  OaSeibe^  mit  9}iännern?  —  £eibe^t)eränberung. 

542. 

QBarum  fott  ni(i)t  aud)  ein  QBeib  bei  Stnblid  eine^S 

fd)önen  9}?anne^  fagen:  „Q3ßie  .  .  .  fd)ön!"  unb  t>en 
23efi^  n)enigffen^  träumen? 

543. 

®em  ftarfen  ©efd)led)t  fiet)t  man  alle  6d)n)äd)en 
gegen  ha^  fd)tx)ad)e  nad),  bem  ̂ (i)rvaA)cn  aber  mutet 
man  gegen  ta^  ftarte  alle  ©tärfe  äu. 
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544. 

Sin  t)ctbifd)cr   (£t)araffcr. 

QBa^  bem'i  QSa^  foö  im  £eben  bc^  Q5otfc^  ba^ 
QScib  anbercö  al^  QScib  fdn? 

©kid)l)ercd)ti9tl  9}iitrcbcn!  öüfct  cud)!  2)ann 
müßten  cnftDcbcr  bie  QBcibcr  tpcrbcn  ̂ Die  bic 

9Jiänncr  ober  bie  ̂ Könnet  n)ic  bic  QBcibcr.  '2)a^ 
te^tcre  liegt  nd(;er. 

545. 

(gmauätpation  ber  grauen. 

3^r  ̂ abt  tieb  au  fein,  fonft  nid)t^.  Itn^  ju  9}Zen- 
f(^en  äu  mad)en;  bie  biefe  23eftimmung  ni d)t  errei d)t, 

ift  fveitid)  ge3ti)un9en  —  aber  nid)t  frei. 

546. 

g^rauenred)te  (l?)  —  9leberei! 
Hnfere  9}iäbd)en  tperben   entmeber  fo   ober  fo 

burd)  Hnfetbftänbigleit  ober  Qpdnlatxon  auf  (Etje 
äur  gen)erbtid)eu  Un^uä)t  erjogen. 

547. 

QBeib   unb   5?inb. 

^a§  bient  uidjt  bem  9}Zenfd}en  gur  2lu^rebe  für 
feine  bebienfen{)afte  ̂ eigl;eit,  für  feine  unrcblid)e 

(2ri'uer&öfud)t! 
S)ie  fogenannte  ©tü^e  beö  6taafe^,  t>a§  I;ei(igffe 

aUer  Q3ert)ätfntffe,  wenn  man  btinben  Q3er^immtern 

glauben  mü,  bie  (E^e,  hU  g^amiUe,  Q[ßeib  unb  5?inb 
finb  tjäufige  Slu^reben  für  fd)n)ad) tjerjige  9?ad)^ 
giebigfeit,  Q3erteugnung  ber  überjeugung,  ja  für 
Q3erbre(^en  gegen  Parteien  unb  bie  2tllgemeint)eit. 
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QBcnn  bic  Ivanen  nunmci)r  anfangen,  nxii)t  mei)v 
altein  Me  untcrl;altcnben  ltntcit)altcnen  fein  ju 
n)olIen,  ein  QtanbpxmU,  ber  fie  ot)net)in  nur,  tva§ 

bie  3al)l  ber  (Er^altenben  anlangt,  'von  ben  öffent- 
lxä:)m  S)irnen  unterf(^eibet,  bei  bcnen  e^  befannttict) 
bie  932enge  mad)en  mu^,  tpenn  and)  bie  9^eid)en  nicpt 
um  ©etb  gefreit  n)erben  n)olIen,  baf)er  arm  unb  reid) 

beö  g^rauenffanbe^  nad)  Sru^erb  unb  23ilbung  ringt, 
fo  l;at  bü'^  anä)  in  öfouomif cf)er  9^id)tung  fein  ©ute5 : 
je  fetbffänbiger  t>a§  QBeib,  je  nid}tiger,  t)erbraud)ter 
erfd)eint  bie  obige  (£ntfd)ulbigung  für  Q3ßot)Ibienerei 
unb  S^äuf(id}feit. 

„S^ür  ̂ dh  nnb  S^inb"  barf  nid)t  ju  einer  ®et)ife 
für  6d)rt)äc^linge  nnb  ®d)ufte  n)erben.  ̂ (^nn  einer 
in  bie  Sd){ad)t  3iet)en  mu^,  barf  er  gar  nid)t  fragen 
nad}  QBeib  unb  S^inb.  3ft  ̂ ^  ba  bie  fogenannte  (£t}re, 
bie  e^  i^m  unterfagt,  fo  foß  er  e^  um  bor  Sdianbc 
n^ilten  um  fo  el)er  untertaffen. 

548. 

g^rauenfrage. 
S)a^  5^inb  ift  t)iet  mcl)v  ber  93?utter  aU  bem  Q3atev 

get}örig.  Q3on  it)r  empfängt  eö  aud)  alle  jum  2(ufbau 
be^  Organi^mu^  nötigen  Stoffe,  ber  Q3ater  gibt  nur 

ben  Stnfto^  jur  Sfiftenj,  bie  23ilbung  ober  Q3er- 
bitbung  rut)t  auf  ber  9}?utter. 

Q3on  93Züttern  großer  9?tänner  u^eift  man  gemöbn- 
tid)  met)r  ju  ersablcn  at^  i^on  ben  Q3ätern.  £atent 

im  QBeibe  fd}tummernbe  Strafte,  aufgel)äufte  ®r-- 
innerung,  £rfat)rungen  entbinben  fid)  im  5^naben 
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unb  tveUn  in  QSJirffamfdt,  ß^  ift  jcbcr  t)orab  feiner 
9}Zuttcr  6ot)n. 

S)ie  g^rauenersic^ung  ift  bat)cr  ba^  QBid)fi9ftc  — 
Dom  ett)ifd}en  nnt>  t)pgicnifd)cn  Stanbpunftc!  —  Sic 
füt)rt  äu  einer  3u(i)tn)a^I. 

549. 

QBarum  fott  ba^  Q3ßeid  nid)t  bid)ten  !önnen?  §at 
e^  nid)t  an  £eib  ju  tragen? 

550. 

(Eben  tx)eil  bie  S)urd)füt)rung  gen^attiger  foäialer 
9?eformen  Opfer  erforbert,  t)aben  nur  jene  23eftre- 
bungen  2tu^fi d)t  auf  (Erfolg,  beren  fid)  aud)  bie 
grauen  annet)men. 

* 

551. 

QSeiber  t)erberben  ben  9[)Zann,  ein  QBeib  fann  if)n 
retten  bat)or;  finbet  fid)  ba^  ju  fpät,  bann  üerbirbt 

er  baöfetbe  ober  er  an  t>en  Helen  ober  einer  Itn-- 
red)ten. 

552. 

S)a^  QBeib  ift  Ieid)tfinnig,  man  mi^t)erftet)e  mid) 

nid)t  —  im  (Segenteile:  ju  f(^merfinnig  —  opfer- 
willig, t>a^  t)erträgt  !ein  aaubernbeä  äbertegen. 

(Ein  9}Zenf(^  ift  ba^er  oft  in  ben  aKeinigen  öänben 
ber  9}Zutter  beffer  aufge{)oben  alö  in  benen  be^ 

Q3aterö.  9}Zan  mi^t)erfte^e  n)ieber  nid)t  —  nid)t 
immer,  aber  oft. 

!!• 
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553. 

S)a^  QBdb   mit   feinem   i)et)ren  3«ftinft,   feiner 

f elbftiofen     unftert)tid)en     Siebe    tvxxb    t)oll= 
fommen  burd)  unfere  Suftänbe  Derberbt. 

554. 

ein  tjersige^  9}Zäbd)en,  Dor  bem  man  ganj  fd)eu 
unb  bod)  n)ieber  fröt)Iid),  ein  ©ing,  ba§  man  fid)  in 

©eban!en  ju  befd)mu^en  fürd)tet  unb  bem  man'^ 
nur  et)rtid)  vermeinen  fann,  anber^  nid)t,  fo  man 
fein  Sd)uft  ift. 

555. 

g^reunb,  Dieter  im  Seben  ift  (äppifd),  aber  b  e  r 
(QXiten,  reinen)  ̂ rau  leben  3ufet)en  (wie  fie  i^r  Qel>en 
füt)rt),  ba^  ift  fort  unb  fort  feffetnb,  nie  ermübenb. 

556. 

[®aft]  ber  ©taube  an  ta^  QBeib  t)ertoren9et)t,  tut 

fo  toet),  toie  ein  Q3erluft  be^  &lanhen^  an  ®ott  — 
aber  man  fd)idt  fid)  anä)  t>avein. 

557. 

2)a^  gjZäbel  n)äfct)t  fid)  fetbft  Dor  ber  9Äutter 

nid)t,  toirb  fei^r  böfe,  ba§  e^  bie  5?amerabin  be- 
laufd)en  toiU  (t)inter  ber  fpanifd)en  QSanb). 

^a^  reine,  unbeftedte,  liebe  Q3Befen. 

558. 

033  e  ib. 

3d)  t)erfet)re  mit  biefem  ©efd)öpf  wie  mit  einem 

geiftigen  Spmbot;  ba^  fie  tierifd)er  (Erfd)einung  ift, 
fädt  mir  babei  nid)t  ein. 
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559. 

Q3om  tPirfttd)  fd)öncn,  licl)Ud)cn  QBeibe  gilt,  wie 
t)om  5^unftn)erf c :  baö  iff  nid)t  für  bcn  ©cbrauc^ ! 

560. 

®cru   reinen,   mabonnentjaftcn  QBcibc    mu^   ein 
©d^auer  burd)  bie  6cele  9ct)cn,  wenn  [ic  bcn!t,  baf3 
c^  xi)v  gegeben  ift,  Q3ßefen  ba^  £eben  ju  geben. 

Hnb  fie  mu^,  ot)ne  e^  ju  tpiffen,  it)re^  £eibeö 
ad)ten. 

561. 

qßeib. 

3t)r  bet^auptet,  ba^  fd)tecf)te  QBeib  fei  fct)ted)fer 
at^  ber  9!Jiann  —  nein,  e^  fiet)t  bod)  nur  fo  au^.  2)aö 
QBeib  repräfentiert  nn^  bie  6d)ön{)eit,  bie  2tnmut, 
bie  £iel)tid)feit,  unb  ein  fotd)eä  23ilb  aerftört,  int 
bem  5?enner  im  ©emüte  wetfcv. 

562.    • 2)u  täufd)eft  bid),  mein  S^inb,  ber  ̂ lann  (QBeib) 

ift  äu  finnlid),  um  Siebe  empfinben  gu  Tonnen. 

563. 

Q3ßem  bie  £iebe  nur  bie  9legung  gefd)Ied)ttid)en 
©enuffe^  bebeutet,  ber  begreift  eä  nie,  wa^  e^  tjei^t, 

'oom  Serben  jemanb  tieb  i)ahen,  ©o  ganj  eigen  fid) 
be^  einen  nnt>  biefeö  it)m  äu  n^iffen.  öolbefte  9le 
gung. 

2tber  Hele  l)aben  nur  baö  erftere  S^ü^ten. 
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564. 

QSarum  man  ettva^  liebt,  iff  feine  tc{d)t  ju  bc- 

anttroitcnbc  S^ragc.  ®er  &a^  gibt  fid)  mit  einem 
einzigen  2{nta^  aufrieben,  bie  Siebe  iät}U  23en)eg- 
grünbe  oi)m  (Enbe  auf  —  ben  testen  bleibt  fie 
fd}uibig;  tcm9)a^  genügt  eing^et)ter,  eine  Sd)n)äd)e, 
bie  burd)  fein  ©egengen)id)t,  feine  Sugenb  me^r 

\vctt^nmaä)en  finb,  bie  Siebe  i)at  für  jeben  g^et)ter 
eine  (Entfd)ulbigung,  fie  refuttiert  an^  einem  ©e- 
famteinbrud  unb  bie  ̂ ci}Uv  unt>  (Zii)tväd)cn  geben 

oft  nur  bie  S^olie  ab,  bie  bie  Sugenben  nnb  ̂ or- 
äüge  i}ebt,  unb  fd)lie^tid)  erträgt  bie  Siebe  bie 

Sprannei  beä  evtväi}lUn  ©egenftanbe^,  fotange  ba^^ 
©efüt)I  t>ovt)äU.  —  3t)re  ©rünbe  ftnb  für  jeben 
anbern,  Knbeteitigten  nid)t  ma^gebenb  ober  gar  nid)t 
ffid)t)ättig. 

565. 

QSer  i>a§  gefd)ted)tlid)e  Moment  in  ber  2xcbc 
allein  toilt  gelten  laffen,  ber  t)erfennt  fie  ebenfo  trie 

berjenige,  ber  allein  bie  9?eigung  ot)ne  jeglid)e  ge- 
fd}led)tlid)e  9?egung  fe()t.  23eibe  9lid)tungen  t)aben 
franft)afte  (£rfd)einungen  genug  3un)ege  gebrad)t. 

566. 

2ube  ift  ein  ©efallen  an  ber  ganjen  ̂ erfönlid)- 
feit  unb  fd)lie§t,  ern)ibert,  gegenfeitig  bie  Untreue 
auä.  Seibenfd)aft  t)at  al^  fold)e  eine  9?eaftion  t>eß 
©efü^le^,  ein  (Srfalten  bi^  äu  einem  gemiffen  ©rabe, 
nnb  t)ätt  feiten  Sreue.  Q3ernunft  in  fold)er  Singe«' 

legent)eit  ift  g^reimäbelprafi^. 
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567. 

2xche  i\t  eine  Zov\)eit,  tuc{cf)c  bic  Suö^ub  tcib(id) 
tlcit>et,  \)ov  bcr  aber  and)  ba^  2tttcr  md)t  fd)ül3t. 

568. 

Siebe  ift  ber  Q3ßat)nfinn  beö  Sviebe^  —  and)  eine, 
unb  ätDar  bie  ̂ auptfäd)tid)ffe  2lrt  ber  9}Zauien  be^ 
(2  g  0  i  ö  m  u  ä,  n)etd)e  nur  burd)  bie  Q3ernunft  ber 
(Et)e  unb  burrf)  bie  S  e  l  b  ff  t  o  f  i  9 !  e  i  t  ber 
(Etterntiebe  an§QeQlxd)en  wivh.  ̂ i)v  gebüt)rf  gar  nid)f 
ber  ginftu^,  ben  man  xt)v  ju  allen  Seiten  jugcffanben 

i)at  nnb  nod)  äugeftet;f,  benn  unbebingt  t}'6i)cv  fte^t 
bie  9}Zenfd)entiebe  im  allgemeinen.  6ie  i[f  ein 
fälterer  2tffeft,  barum  ein  eblerer  unb  t)ernünftiger. 
QBarum  täcf)eln  n)ir  benn  fetbff  über  unfere  tjei^en 
2lffe!te,  trenn  nid)t  ber  QBiberfprud)  be^  2tufu)anbe^ 
um  ben  (Segenftanb  nn^  tä(f)etn  mad)fe?  2tber  roir 
[inb  in  biefem  ̂ un!fe  tpie  bie  Orientalen,  biefer  nnt> 
anberer  Q3ßat)nfinn  blieben  nn^  ge^^eiligt.  ®ie 

Siebe^fänge  finb  in  ber  Q3ölfergefd)id)te  bie  Q3oget- 
ffimmen  bei  Sage^beginn  ber  9}lenfcf)enliebe  —  aber 
nun  ta^t  un^  einmal  mit  9}Zen|d^en[timmen  reben  — 
ad)  \a  —  aber  e^  ift  bod)  banibarer,  ben  (Simpeln 
nnb  Starmat)en  ettva§  auf  ber  Seier  Doräupfeifen. 
2)a^  barf  freilid)  nid)t  t)inbern  ben  ©ramatifer,  biefe 

9?id)tung  unb  it}ve  Situationen,  eben  n)eil  t)ormie-- 
genb  im  Seben,  and)  t)ert)orragenb  ju  gebraud)en, 
benn  jener  gemaltige  Stanbpunft  bliebe  and)  xnet}X= 
teiU  t)om  ̂ ublifum  mmerffanben. 167 



569. 

2)er  ̂ Äonogamic   rcittftc   Qovm. 
(£^  ift  md)t  ber  (£t)rcnpunlt!  ®er  ©cbanfe,  meine 

g^rau  t)abe  aU  9}Jäbci)cn  mit  anbeten  9}Zännern  t>er- 
fet)rt  ober  t)erlet)re  nod)  mit  foldjen,  t)af  eine  anbere, 
bei  unferen  ber^eitigen  Q3er{)ätt- 
n  i  f  f  e  n  t)öt)ere  e  1 1)  i  f  d)  e  23ebeutung. 

Stpei  Seute  muffen  fid)  alte^  fein,  getpefen  fein 
nni>  bleiben,  bürfte  feinet  einem  anbern  anget)ört 
t)aben,  nod)  angefroren. 

570. 

Q3ßenn  ein  (£t)emann  Q3ormänner  gel)abt  {)at,  fo 
^at  er  fie  Ieid)t  aud)  at^  9^ebenmänner. 

571. 
2)ie  et)e 

ift  ettuag  anbere^  im  Q3otfe  —  baä  £ebigfein  in 
ber  Q3ergangen{)eit  i)at  bamit  nid)t^  ju  tun.  3ft 
einem  ba!§  QBeib  at^  ̂ erfon  anftänbig,  tieb  unb 
tpert,  fo  fragt  man  ben  5;or{;eiten  an§  ber  3«g^nb 
ebenfon)enig  n^ie  benen  beä  93Zanne^  nad).  3toei 

2cnU  ,,paffen,  taugen  äufammen". 

572. 
(Et)e. 

2)ie  g^rau  (bie  üielbefeffeneä  93iäbd)en  geu^efen) 
nun  t>on  bcm  9}canne  3cirtf)eit  unb  2td)tung  t)erlangt; 
baö  fei  £iebe,  bad)te  fie,  ba  e^  ba^  anbere  nid)t  tvav. 

573. 

Siner  g^rau  t)eräeit)t  man  ben  atoeiten  9}Zann  nur, 
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wenn  bcr  crffc  tot  ift.  einem  9Jiäbd)cn   feinen. 
2tud)  altenfall^  bem  ̂ äbd^en  einen  Zoten. 

574. 

(£t)e. 

9}?an  foUfe  tt)irflid)  nur  bie  äufammen  teben  taffen, 
t>xe  oi)ne  einanber  fterben  tPürben. 

575. 

2)em  ̂ anne  mu^  ba^  QBeib  met)r  fein  al^  jebe 
anbeve  unb  bem  Q3ßeibe  ber  9Jlann  metjr  at^  jeber 
anbere,  fonft  ift  bie  (Ef)e  nid)tö  tvevt. 

576. 

^ot)t,  bie  g^amitie,  in  bie  fid)  ber  9Jienfd)  t)or 
ber  QBett  ber  Slögemeintjeit  t)ineinftüd)tet,  ba  in  il)r 

aufäugetjen  nid)t  todenb  ift  —  fte  mag  eine  3nftifu-- 
tion  b^^  Sgoi^mu^  fein,  aber  be^  bered)tigten.  ©oU 
biefe  Snftitution  aufgetöff  werben,  wie  woVit  it)r  eö 
bem  9}ienf(^en  mögtid)  maä^en,  bei  gteid)  geringen 
Mitteln  unb  nid)f  größerer  ̂ lage  für  bie  QBetf 

gleich  9Zü^tid)e^  3U  leiften  —  tro^  ber  t)on  eud)  in 
büffer  gemalten,  übertriebenen  <Zdi)atten^eiten,  bie 
aud)  biefer  menfd)Iid)en  3nftitution  an{)aften?  (£^ 

mü^te  ein  Sbeal  'oon  Suftanb  besügtid)  ber  2tß- 
gemeint)eit  eingetreten  fein,  um  ben  9}lenfd)en  an^ 

ber  23efonbert)eit  ber  g^amilie  tjerau-Sjutoden. 
577. 

9Zur  ber  (Ernft  be^  gebend  fann  ein  QBeib  bei 

feiner  ̂ ftici^t  erljalten;  wenn  fie  niö^t  bie    ©  e- 
^  i  I  f  i  n  be^  9}lanne^  fein  fann,  Ift  fie  fo  gut  n^ie 
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moralifd)  ungcbunbcu.  Sorge,  gemcinfamc  Sorge  — 
ntd)t  gemeinfame  £uft  ift  ber  S^xtt  ber  (Ef)e.  3tt 
biefem  Qxnnc  ift  9}iü^iggang  alter  £ajter  Slnfang. 

578. 
2)ie   gt)e 

tft  md)t  nur  btejemge  Stnrid)tung,  toetctie  ba5  '^ßeib 
ber  natürUd)eu  23eftimmung  äufütjren  foH,  fie  ift  and) 
bU   foäial   beftimmfe    Sumeifung   t)on   9^ang   unb 
Itnterf^att. 

Sann  !ann  einer  vcd:)t  mütommen  aU  (Ernäl)rer, 
aber  bod)  nict)t  ber  9^atur  enffpred)enb  fein. 

S)at)er  bie  t)ielen  S^onfUfte. 

579. 

3n  2lmerifa  geben  Korporationen,  bie  QBeiber- 
gemeinfq)aft  beftef)en  t)atten,  biefetbe  auf.  ©anj  un= 
ä^x)eifelt}aft  erfreut  in  ber  Siebe  ber  SlUeinbefitj,  e^ 

ift  ber  egoiftifd:)e  Srieb  —  unb  bie  So^iatiften,  bie 
gegen  alten  23efit)  finb,  i)dbm  red)t,  t)on  if)rem  Stanb- 
pun!t  au^:  mit  bem  S^apitet  5?apital  mu^  aud)  bie 
Familie  falten.  ®a^  5^apitat  n)ie  bie  Siebe  \)at  \a 
it)re  9?et)otten  gegen  ben  Sttteinbefi^  ober  gegen  ben 
2tuöfd)tuf3  t)om  23ef{l3  übert)aupt,  bort  ber  9?äuber, 

{;ier  ber  9Zotäüd)ter,  ber  ̂ ici>  —  ber  S{)ebred)er,  ber 
23etrüger  —  ber  Q3erfüt)rer. 

580. 

^a%   eine    Sd)ar   geiftiger  2trbeifer   unter   ber- 
äeitiger  ©taat^form   nnt>   ©efettfd)aft^t)ert)ältniffen 
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t>icQi)eabUfynt,  mcf)t  Sllnbcrgcf d)m'^  t^atbcrjonbcni 
ber  Sorge  um  bic  ̂ ^milie  tpcgcn,  ift  fc^r  natüvlid), 
beim  äu  tDeId)eu  Qlerteugnungen  alter  (9runbfäl)e, 
Öeud)elei  6i^  jum  ©utt)et^en  t)on  offenbar  Q3er- 
tt)erfttd)em  I}at  fd)on  mand)en  fonff  9runbe^rlid)en 
93tann  bie  3al;t  feiner  S^inber  t)erfüt)rt. 

(£lf  S^inber  tft  aud)  ein  Programm. 

581. 

QBeit)  unb  ̂ xnt>  —  bie  befte  Stu^rebe  für  baö 
Sd)tecf)fefte  —  S^amitie  t>ic  ©tül3e  be^  Staate^. 

582. 

Q33er  glaubt,  eine  t)of)e  ̂ Äiffion  ju  erfüllen  ju 
{}aben,  ber  barf  ftd)  nid)t  burd)  QBeib  unb  5?inb 
binben  taffen. 

3a,  ba  !ämen  wix  tvdiev  mit,  biefer  9lüdfid)t  auf 

ber  QBelt,  unb  bie  S^inber  t)ätten  am  altermeiften  ltr= 
fad)e,  fid)  ju  beftagen. 

583. 

Slllerbing^  folt  ein  ̂ ann  mit  §infid)t  auf  feine 

23erufgart  ̂ affa  mad)en,  ob  e^  it)m  ba^5  trägt,  Q[Beib 
unb  S?inb  platten  §u  fönnen,  unb  wenn  nid)t,  o^ne 
ba^  fid)  t)e](i)db(^n  unb  at^  QSeifer  Uhcn, 

Q[ßie  t)iete  QSeife  t)ätten  tx)ir,  in  biefem  Sinne 
n)enigften^? 

584. 

3ft  ba^  öageftotäentum  gegenüber  ber  g^amitie 
ggoi^mu^,  fo  ift  t)om  I)öt)eren  (Ztanbpnnttc  anä) 
letztere  bcm  aßgemeinen  großen  ©anjen  gegenüber 
(ggoi^muö. 
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2)a^  QBcib  ift  t)on  92atur  berufen,  S^lnber  äu  er- 

äiet)en  —  ber  ̂ axin  tüeniger. 

585. 

QBeinenb  ftet)f  eine  ©ruppe  am  ©rabe  beg  (£r- 

näi)rerä  —  ber  öau^freunb  abfeit^  —  be^  g^amiUen- 
t)ater^,  be^   £  a  ff  e  f  e  t  ̂.  9Zur  um  t>cn  weint  man. 

586. 

2)ie   (£  t)  e   becft  fid)  md)t  met)r  mit  unferen  2tn- 

fd)auun9en  x>on  Siehe  nnb  g^ortpftanjung. 

587. 

QBie  Diele  ef)en  trerben  tx)iber  QBillen  beg  einen 

ober  be^  anberen  Seiten,  aud)  be^  einen  \xni>  be^ 

anberen  Seiten  gefd)(offen! 

588. 

(£t)ebrud). 

^an  glaubt  ein  QKefen  geiftig  unb  leiblid)  ju  he- 
fit3en,  mit  i{)m  eing  ju  fein,  unb  plö^tid)  erblicft  man 

e^  fremb,  mit  anberem  3nt)alt  unb  ©efüt)len  —  fid) 
betrogen.  3Bie  abfto^enb  unb  fd)mer5lid)! 

(Sin  Sropf  ober  ein  6d)uft,  ber  fid)'^  gefallen 
lä^t,  ein  23linbt)erliebfer  ober  ein  ©pefulant  ober 

ein  —  ©leid)gültiger. 

589. 

(£ö  t)ilft  nid)t^,  n)enn  ein  unglüdlid)  Q3er:^eirateter 
fid)  burd)  ein  anberen  Q3ert)ältni^  fd)ablo^  Ipalten 

n:)ill  —  feinet  reinen  ©lüde^  ift  er  einmal  Derluftig 
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gegangen,  wie  fdnc^  reinen  3)enfen^  unb  Q3er- 
trauend,  ba^  Q3ert)ättm^  i)at  nid)t  ba^  berut)igenb 

Sid)ere,  ©efeftefe  einer  ertaubten  3nftifution  unb 

e^  füt)rt  it)n  nur  tiefer  in  bie  moratif(i)e  Q3evffim- 
mung. 

590. 

(Et)e. 

Itnb  wenn  er  ba§  ©tüd  nid)t  finbet  unb  fid)  nid)t 

befd)eiben  lernt,  ba^  ba^fetbe,  fo,  tx)ie  er  e^  träumt, 
überhaupt  nid)t  auf  ber  Q3ße(t  ju  finben,  bann  n)irb 
ber  9Jienf(J)  böfe  unb  fd)iebt  bem  anbern  Seite  bie 
6d)utb  8U. 

591. 

S)ie  e^e 

ift  eine  Snftitution,  Dermöge  bereu  ̂ wex  2ente,  bie 

fid)  anfonft  nid)t  feinb  wäven  nod)  n)ürben,  in  bie 
Sage  tJerfel^t  finb,  fid)  hewnfft  ober  unben)u^t,  mit 
QBitlen  ober  ganj  au^er  aä^t^  tägtid)  Hnangene^me^, 
S?rän!ungen  zc,  äuaufügen.  Q3er3ei^ung,  6d)onung, 

9Zad)fid)t  ift  bie  23tüte  biefe^,  allerbing^  gans  in- 
humanen Snffitute^  —  ber  S^inber  t)atber,  bie 

fott)iefo  bie  ©emeinbe  t)erforgen  n^ürbe  unb  md)t 

fd)ted)ter  erjie^en  unt>  bie  äur  S^apitatbitbung,  ?,uni 

5?eim  ber  fojiaten  S^rage  2tnta§  geben. 

592. 

®ie   9!)litgift   iff   ba^    Sc^mcrjen^getb   für   bcn 
"^ann, 

593. 

Sie   ©iftmifd)erinnen. 
5)ie  näd)ffen  t)affen  fi(^  am  beften. 
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594. 

©ßbanfcn   ber   (£1;  deute. 

^enn  er  ffirbt  — 
QBenn  fte  ftirbt  — 
QBet(^  anbere  ©ebanfen  t)at  eine  9}?utter! 

595. 

5^i^i>tid)e   (£^e. 
2)er  93^ann  ermübet  enblid)  t>en  fiügen,  9?Qn!en, 

ber  g^aulf)e{t  beö  QSeibe^  gegenüber  unb  läfjt  [ie  — 
rvaß  fie  ja  erftrebt  —  in  altem  getx)ät)ren. 

596. 

Sie   (£t)efd)eibungen. 
g^  ift  gut,  i)a%  baä  QSeib  fid)  gen)öf)nt,  aud)  et)rad) 

3U  fein,  ben  Sreubrud)  nid)t  met)r  t)erftot)len  wie  ein 
Sieb  treibt,  fonbern  offen  geftet)t,  nid)t  in  biefcm 
^aU  Sveue  t)atten  ju  fönnen. 

597. 

Sie   gef)äuften   (£t)efd)eibungen 
geigen  t)on  bem  Q3erfd)n)inben  ber  ßmpfinbfamfeit 

ter  g^rauen;  ein  refotutere^  Stuf f äffen  be^  Seben^ 
unb  feiner  Q3ßir!lid)feit. 

Ob  fd)öner  —  ?!  — 

o 

598. 

9}ian  fotlte  benfen,  nad)  altem  ̂ )of)n  unb  Spott, 
mit    benen    man    bie    öal)nreie    überfd)üttet    unb 
QBeiber   unb    £iebt)aber   ermuntert,   e^   müfjte   im 
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Z^eaUv  nur  (Et)cbrcd)^r  unb  9)\xven  Qehen  aU  ßU'^ 
fd)aucr.  Qß  x]t  bie  bummc  ©cbanfcutofigfcit,  baJ3 
tvxv  eine  Snftitution,  ber  gctm^  jmci  fünftel  ber 
2lnn)cfcnben  an9ct)ören,  Qewi^  [tebcn  3ct)ntct  (c^ 
fönncn  \a  md)t  tautcr  öcrrenbanJcrtc  fein)  it)ic 
(Efiftcnj,  i{)rcn  (Erbt)dmfalt  t)crbanfcn,  t)crt)ö^ncn 
taffcn;  ober  t)a{ten  n)ir  bie  (£t;e  fd)on  für  ein 

bumme^,  abgelebte^,  ber  (unferer)  9Zatur  n)iber- 
fpred)enbe^  5)ing,  bann  f)eud)etn  tvxv  bocf)  nid)t 
ipeiter ! 

599. 

QBarum  taffen  fid)  9}Zänner  fo  oft  auf  ganj  offene 
QBeife  betrügen,  ot)ne  etma^  bat)on  n)at)r3unet)men; 

btinb  für  i>a§,  wa^ß  anhexen  ganj  ftar  liegt?  QSßeit 
it)re  (£itetfeit  mit  im  Spiele  ift  unb  fie  fid)  gar 
fcf)n)er  äu  bem  ©ebanfen  t)erbeiäutaffen  t)ermögen, 

baf^  man  it;nen  —  bem  ̂ nßhnnhe  t)on  Sd)ön{)eit  — 
£iebengtpürbig!eit  —  einen  anberen  x>ov^xe\)en  Tonne 
unb  fie  fo  of)nen)eiter^  äu  erfet)en  n)ären. 

600. 

(Eä   mu|j   für  eine  süchtige  *5^^u  niä:)tß  ̂ mä^t- 
barere^  geben,  aU  burd)  t>xe  (E^e  an  einen  un3üd)ti-- 

gen  ̂ 'ilann  gebunben  ju  fein. 
601. 

„9}?et)r  Q3erfu(^ung  jum  (S^ebrud)  muft  bie  g^rau 
äu  beftebcn  ̂ ahen  aU  ber  9}?ann,  texn  bie  laje  ©e- 
feKf(^aftömoraI  bie  t)erbotene  g^rud)t  äu  einer  unter 
Itmftänben  t)öd)ft  erlaubten  9?äfd)erei  müd)t;  aber 
ba^  QS5eib,  ba^  alle^,  9?uf  unb  Stellung  nnb  3u!unft 
baranfe^t  unb  alle  £iff  unb  Sd)laut)eit  aufmenben 
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mn^  aur  Q3ctl)e{mtid)un9  —  xvelä)ev  Sriumpt)  für 
fte,  tvd(i)c  9ct)e{mc  ©pi^bubcnfrcubc,  mcnn  fic 
tauncnt)aftcn  ©ctüften  ju  frönen  unb  aüc  QBctt 
t)on  bcm,  ben  c^  äunäd)ft  angebt,  angefangen,  ju 

täufd)en  n)ei§H" 602. 

3d)  n)ei^  md)t,  ma^  Deräcf)tlid)er,  ein  QBeib,  ba^ 
um  ©elb  ober  einer  Saune  wiUen  bie  ßt)e  brid)t. 

Seibenf (^aft  ift  f reitid)  cUva^  anbere^ ! 

603. 

®a^  QBeib  —  bie  ®innti(^e  —  mu^  frei  fein! 
2)ie  öeirat  ift  ein  g^et)ter. 

604. 

Ö  at)nr  ei. 
3ft  e^  (Etjebrud)  au^  £eibenfd)aft,  fo  t)erträgt  ba^ 

QBeib  ba^  23eifammenfein  nid)t,  fte  entläuft  mit  bem 
anbern,  t>a^  ift  ber  gefunbe  Stanbpunft. 

2)er  anbere,  wo  ba^  QBeib  Serftreuung  fud)t  im 
(£f)ebrud),  ift  !ranf. 

©benfo  ber,  wo  ber  2ttte  ba^  ©elüfte  be^  QBeibe^ 
Wot}l  tpecfen,  aber  nid)t  befriebigen  !ann  unb  fie  ba^n 
fid)  einen  anberen  erfiet)t. 

S)er  !omifd)e  Scil)nrei,  ber  5ufci)en  muf^,  au^  &e= 
wot)ni)ext  (aud))  jufie^t:  t)om  QSeibe  uutevioi)t, 
tpeniger  betrogen,  t>enn  er  fielet  \a  ju. 

605. 

S^ür  biefe^  Q93eib  liegt  nid)t  ber  ©enu^  im  St)e- 
brud)  an  fid),  fonbern  in  bem  ©el^eimni^,  u^effen  bie 
5?inber  finb,  bie  fie  it)rem  9}Zanne  fd)enft. 
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606. 

S)tcfe^  ©cjammer  \xnt>  ©ctDimmcr  (nnb  Q3er= 
n)ünfct)ungcn)  ftimmt  fpoftfd)ted)t  äu  bcm  ©cptaubcr 
unb  ©cflüfter,  bic  ba^  Q3crt)ättm^  cinft  bcgtüdtcn, 
ba^,  offen  gcfagt,  t)on  bcibcn  ©citcn  ot)nc  irgcnb 
melAe  Q3oravt^fß^ungcn  eingegangen  n^orben  wav. 
S)aö  5^inb  wav  md)t  in  9lec^nung  gejogen  tporben. 

607. 

Sie  g^orfpftanaung,   ber  2tft,   ba^   ift   3tpif(J)en 
Stpeien  ber  Stampf  um  t>a^  2)afein  eine^  ©ritten. 

608. 
Sie  £iebe  mu§  auft)ören, 

an  it)re  Steöe  tritt  ein  anbere^  23anb,  ein  ftärfere^ 
©efü^I,  bie  Siebe  8U  i>en  5?inbern.  (Sin  n)eniger 

fd)n)ärmerif(i^e^,  aber  et^ifd)  t)ö:^ere^.  ®ie  9latur  t)er- 
folgt  ii)re  Stoede  mit  Q2ßei^{)eit.  Sa^  lünftige  ©e- 
fd)te(^t .  .  .  S^inber  t)aben  g^reunbe  an  Heten  2c\xUn. 

609. 

S)ie   ©attin: 

S)u  fottft  fortleben  auf  ber  (Erbe  nebff  einem  Stüd 
t>on  mir. 

610. 

(£^  toäre  jebenfaH^  einer  einget)enben  Unter- 
fud)ung  toert,  toa^  äu  inn  fei,  um  bie  6(i)mängerung 

beim  Seugung^aft  äu  l;inbern  —  ober  um  fojiate 
2tbl)ilfe  unb  2tu^gleid)ung  ju  treffen  für  über- 
probu!tit)e  9Zaturen. 

(E^  n)äre  ba^  nottoenbig,  eine^teite  bamit  ber  2l!t, 
too  e^  in  ©ebanfentofigfeit,  au^  9}lutn)illen  gefd)iet)t 
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md)t  3U  einer  S^olgc  fü^rt,  btc  in  feinem  Q3ert)ätf-- 
niffe  äu  ber  £uft  ffet)t,  anberfeitä  bamit  nid)t  einzelne 

g^amitien  gerabeju  an  bem  S^inberfegen  äugrunbe 
get)en,  tvo  bod)  anbere  ot)ne  jebe,  nod)  baju  t)on 
il)nen  gert)ünfd)te  9iad)fommenfd)aft  bleiben. 

611. 

Stile  bie  fünftti(J)en,  funftreid)en  unb  tpibernatür- 
tid)en  23et)etfe  in  puncto  puncti  tun  fo  äiemtid)  für 
jeben  Unbefangenen  !tar,  ba§  xvxv  in  ein  ber  9iatur 

vuiberftrebenbe^  Q3ert)ättni^  3U  biefer  S;atfad)e  ge- 
treten finb. 

612. 

e^  ejiftieren  QBe^mütter,  n)eld)e  junge  ̂ äbd)en 

unb  g^rauen,  bie  nid)t  93Zütter  fein  n)onen,  ifjrer 
£eibegbürbe  beizeiten  enttebigen,  ami)  in  ̂ amitien 
bem  tpeiteren,  gang  unern)ünfd)ten  S^nberfegen 
foId)erart  (Eintjalt  tun, 

QBäre  e^  nid)t  geratener,  n^enn  bie  öirate  t>a^ 
etwa^  bunfte  ©ebiet  ber  Beugung  grünbtid)  unb 

barauf  t)in  unterfud)ten,  bie  6d)n)ängerung  ju  t)er- 
t)üten?  9i}Zan  fann  eä  bermaten  noä)  immer  bem 
QBeibe  übertaffen,  ob  e^  9}iutter  n)erben  miH  ober 

nid)t,  bie  2tntn)ort  tvhb  in  ben  meiffen  g^äßen  be- 
jat}enb  auffallen,  unb  biejenige,  wdd^e  gang  unb  ftarr 
t)erneint,  bie  ift  biefe^  ©efüt)te^  nid)t  mert,  nid)t 
fät)ig,  ba^  5?inb  3U  eraiet)en,  bat)er  e^  aud)  geratener 
ift,  fie  nid)t  baju  ju  atmngen. 

S^inbämorbe,  bie  au^  Jtot,  unb  anbere,  bie  au^ 

§ erätofigf eit  gef(J)e!)en,  fpred)en  eine  nicf)t  mif^au- 
Derftet)enbe  Spracf)e. 
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®a^  2ehen  ift  juft  tein  fo  anmutcnbc^  ®cfcf)enf, 

bcr  23ßfd)cufte  i)at  oft  tpcnig  ltrfad)c  ju  Sauf,  jcbcn- 
fall^  ift  c^  naä)  bcm  attcn  Seiben  ©optjoMe^  ./öeffer, 

nie  geboren  ju  toerben";  bie  anbere  Seite  ift  bie, 
ben  ixxm  £eben  Q.vtveäUn  ba^fetbe  tunlid)ft  erträg- 
tid)  äu  mad)en,  unb  ba§  ift  tjeutjutage  fet)r  erfd)n)ert. 
2)aö  Proletariat  me^rt  fid)  freilief),  ba^  aber  mad)t 

fid)  feine  Sorge  um  bie  (Sräie^ung,  bie  Sitte  ge- 
winnt nid)t^  babei,  ber  Qtaat  fommt  ju  franfen,  nn= 

tviüiQen  aiementen,  bie  it)n  nid)t  anerfennen,  au^er 
n)o  er  gibt,  i^nen  jebod)  nie  genug. 

613. 

(Erft  i)e^t  it)r  bie  9Jläbd)en  mit  (Si)r-  unb  Sd)anb- 
begriffen  jum  5^inb^morb,  bann  bebauert  ii^r  fie 
etwa,  QBie  t)iete  5?inber!eime  get)en  aber  au^  öto- 
nomifd)en  9lüdfid)ten  jugrunbe  bei  fogenannten 

befferen  2euten^. 
* 

614. 

®ie  g^inbetünber. 
®ie  9D^utter  gab  fie  ab.  2t(^,  ber  9}ioment,  wo 

einer  ba^  5?inb  für  immer  genommen  mirb. 

S).  —  bie  g^rau  ift  Satttermeifterin  —  i)at  einen 
brat)en  9}?ann.  Q3or  ber  (Et)e  erlebte  fie  ben  fd)re(!- 
Iid)en  Moment  bretmal. 

2)ie  ̂ inber?  Km  bie  t)at  fie  fid),  toie  bereu  brei 
Q3äter,  nie  weiter  geflimmert,  e^  felbff  bem  ̂ anne, 
bem  guten  5?ert,  ber  naä)  einem  ober  bem  anbern 

forfd)en  woUte,  unterfagt.  3m  Sntereffe  ber  legi- 
timen aUerbing^. 

12* 
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615. 

Q3{crtc^  ®ehot,  ̂ cnn  it)r  bafür  eintretet,  bann 

bürft  i^r  Uinc  m{^braud)te  ©etvalt  met)r  t)er- 
urteilen,  mü^t  jebe  2tuftet)nun9  t)erbammen.  9Zid)t 

auf  5:rabitionen  barf  ftd)  irgenb  ein  fojiate^  Q3er- 
^ättni^  me^r  ftü^en,  fonbern  auf  Q3ernunft.  QSenn 
bie  (Eltern  feiner  if)rer  ̂ flid)ten  na(i)fommen,  fo 

!önnen  fie  alterbing^  t)on  i^ren  S^inbern  5?inbe^- 
pftid)t  forbern,  aber  t)erpfti(^tet  im  Snnerften  n)erben 

fi(^  bie  5?inber  nid)t  füt)Ien,  lönnen'^  nid)t.  ̂ ftid)t 
fe^t  ©egenfeitigfeit  t)orau^,  n)o  bie  fet)it,  ift  bie  er- 
sn)ungene  Seiftung  Itnterbrüdung,  bie  frein)illige 
Sttmofen. 

Sprannen  ober  23ettler. 

616. 

2)a^  S^inb  lann  freittd)  nid)t^  bafür,  tvcnn  e^ 
f  d)Ied)te  (Eltern  t)at,  aber  e^  artet  bod)  nad)  it)nen. 

617. 

9i}ian  !ann  einen  9!}Zuttermörber  faxtm 

begreifen  — 
Soß  man  nid)t  glauben,  ein  QBefen,  ba^  unter 

bem  Sergen  be^  anberen  getragen,  muffe  jeitteben^ 
biefem  ant)angen.  S)ie  llnjerreiparfeit  ber  23anbc 
be^  23tute^!  ̂ axx  taufd)t  fid)  barüber,  foU)ie  über 
bie  Siebe  :c. 

618. 

QBer  feine  (Eltern  nid)t  al^  feine  beften  g^reunbe 
fcnnt  unb  ti>ei^  —  ber  t)at  feine. 
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619. 

e  1 1 c  rn  f  d)  u  l b. 

2)ie  ̂ Kutter  tDcifet  au^  (Egoi^mu^  alle  g^rcicr  ab: 

„QolanQ  id)  tcbc,  braud)t  fie  feinen  ̂ Äannl"  (E^ 
trirb  au^  bem  gOläbd)en  eine  üerbtü^te  (mannet- 
füd)ti9e)  ̂ eivatßtoUe  Sd)ad)tet. 

(£tternfcf)utb! 

620. 
3n  bem  Sinne,  ba§  bie  (Etfern  eben  unter  it)ren 

eigenen    übten    £eibenfd)affen,    wie    fie    in   it)ren 
S^inbern  lieber  äutage  treten,  teiben  muffen,  räd)t 
fi(j^  ber  (Eltern  äbet  burd)  bie  S^inber. 

VI.  ̂ otttifc^eg  ßeben 
621. 

QBenn  man  in  ben  ©efd)i(^t^büd)ern  nad)blättert, 
bann  Hart  fid)  bie  (Enttridtung  ganj  auf,  n)ir  finben, 
t)on  tpetc^en  Sbeen  in  ber  Seit  ein  t)ert)orragenber 

9}Zenfd)  angeregt  trurbe,  ber  un<o  für  fid)  bebeutenb, 
\a  ber  (Erfinber  feiner  3bee  fd)eint,  n)äf)renb  tt)ir 
bei  nät)erem  Sufe^en  batb  finben,  xvoi}Cv  ii)m  bie 

3been,  bie  er  5ur  9)anb  nimmt,  ern)eitert,  tet)rt,  au^-- 
fütjrt,  tamm. 

9Zur  n)ie  n)ir  fetbft  treiben  unb  getrieben  ̂ Derben 
in  bem  ftreng  geglieberten  Organi^mu^  beö  ©anjen, 
ba^  merfen  tviv  nid)t. 

Q3ßir  finb  ba^u  gu  tpenig  objeftiD,  un§  aU  2ttome 

einer  au^gärenben  9}2affe  Ifctxai^Un  äu  fönnen,  n)äb- 
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renb  tviv  t)orurtcit^frci  bicfcn  ̂ Mblid  auf  "ocv- 
gangene  Seiten  unb  9}icnfd)cn  gcnjinncn  unb  un^ 
ber  einzelne  immer  at^  fotd)cr  crfd)cint,  toir  i^n 

immer  t)inter  bcn  anbcrn  ober  biefe  t)inter  it)m  er= 
bliden  imb  über  jebe  Zat  ber  2lbfd)eu  baburd)  ge- 
mitbert,  bie  SBetPunberung  ert)öl)f  tDirb. 

2)a^  n)ar  —  tt)ir  finb. 

622. 

(£r  feilte  bie  ©efd)id)te  in  brei  gerieben: 
1.  tvo  ©eifte^geftörte  bie  ̂ enfd)t)eit  bet)errfd)ten; 
2.  t>ann,  wo  bie^  fattberedinenbe  ®(i)urfen  unb 

£umpe  beforgten; 
3.  unb  nnn  gutmütige  2cnU,  bie  eigenttid)  n?enig 

babei  ju  tun  t)atten. 

623. 

Q3ßie  fd)ön  n)är'ö  auf  ber  QBelt,  n)enn  mir  un^ 
beren  gerieben  nx(i)t  felbft  in  g^rage  ffeltten,  t)er- 
bitterten,  erfd)n)erten  unb  jerff orten.  2)er  ©prud): 

„2)ie  g^reube  ift  mit  23itterfeit  gemifd)f"  —  nid)t 
bie  9Zatur,  ber  9}Zenfd)  trägt  an  biefer  9}Zifd)ung 
6d)ulb. 

2tu^  ber  (Eigenart  be^  9}ienfd)en  entfpringen  bie 
S^onflitfe,  benn  QxtUn  unb  2tnfd)auungen  paftt  jeber 
ber  (feiner)  erften  an. 

624. 

2)  i  e  b  a  r  m  t)  e  r  5  i  g  e  n  9}?  ü  1 1  e  r  (bie  bie 
S^inber  töUn). 

9Zur  2trbeit  für  Stufflärung  unb  9}tenfd}lid)feit 
mad)t  mir  mein  anber^  t)erpfufd)teä  2cbcn  erträglid). 
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625. 

3a,  wiv  öiftorifcr  finb  rein  i>e§  Scufctä  unb 
\(i)vcxbcn,  atä  ob  tvxv  babei  gctDcfcn  wären. 

626. 

2)ie  einen  fpred}en  äum  Q3otfe  tvie  ju  einem  5?inbe, 
fo  arg  ift  e^  bocf)  nid)f. 

,,2)a  tDar  ein  ̂ rinj,  fagen  wiv,  in  (Sarmagnotien 
ober  fonftn:)0,  benn  fotd)e  ©efd)id)fen  bürfen  in 
feinem  wivtüö^cn  £anbe  fpieten,  foöen  aud)  gar  nid)f 

üorfommen." 
Stnbere  rebcn  jum  Q3ot!e  wie  ̂ u  einem  öunbe, 

ben  fie  an  ber  Seine  füt)ren. 
(E^  ift  nun  bamit  nid)t  abgetan,  tie  9[ßa^rt)eit  nad) 

oben  3U  fagen.  2)a  t)inauf  ift  fie  fd)on  oft  genug  ge- 
rufen wovi>en  —  unb  mand)em  9}linifter  ift  gefagt 

toorben,  toa^  fid)  bie  ̂ rau  6e(d)erin  nebenan  nid)f 
gefaßen  tie^e. 

2tud)  nad)  unten  xnn^  bie  Q5ßa^rt)eit  gefagt  n)erben, 
unb  n)er  ba  fagt:  ,,£iebe^  Q3otf,  gute^  Q3ott  fd)öne^ 

Q3otf!",  ber  t)at  irgenbn)o  S^aftanien  im  Steuer  unb 
fud)t  fid)  eine  ̂ fote,  mit  ber  er  fie  t)erau^f)oten  fann. 

9iur  ber  ift  euer  g^reunb,  ber  fagt:  id)  Hebe  eni), 
barum  möd)t  id)  e\x<i)  fd)on  ftüger  unb  beffer  \)ahen, 
al^  if)r  feib.  S)arum  rate  id)  eud),  arbeitet  unb 
lernet!  Itnermübet!  3)a^  ift  ba^  red)te  Sieben,  ̂ er 
braue  QXtexn  get)abt  t)at,  toirb  ni^t  anber^  fagen 
l'onnen. 

627. 

®ie  fd)ärffte  Satire  auf  biefe^  ©efd)ted)t 
fd)reibt    ber    Siftorifer,    je   unterrid)teter   er   fid) 
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in    bcn    "JRotix^cn    über    öaublung    unb    Itnter- 
laffung  crtoeift. 

628. 

^d^tjcit  iff  mciftentctt^  bic  traurige  ©abc,  ju 

tPiffen,  tpa^  man  anberc  md)t  tct)rcn  fann,  unb  üor- 
au^äufc^cn,  n)aä  nid)t  absutrenbcn  ift. 

(2)ummt)cit  unb  ©cfc^{d)tc.) 

629. 

3a,  arme^  Q3otf,  Stufftärung  iff  Sd)tt)inbct!  Q3ßa^ 
bir  bcin  natürttd)cä  ©cfüt)t  fagt:  2)cnfcn  tut  mct)! 

—  ba^  ift  rtd)tig,  unb  Mc  2tufftärcr  ftärcn  nur  auf, 
bir  bctncn  Sroft  ju  rauben.  QU  tun  ba^  n)tc  Suäifcr, 
bcr  ya  aud)  alte^  ju  feinen  ©enoffen  ju  mad)en 
ftrebte,  um  ©ott  ju  ifolieren.  QBir  tun  e^,  bamit 
^ure  guten,  bummen  [9Zad)!ommen]  nid)t  unfere,  in 
IeibHd)er  23i(bung  t)erangen)ad)fenen,  bereinft  biefer 
9}leinung^bifferen3  n)illen  erfd)tagen. 

3a,  tDir  muffen  aufüären  —  unb  wiv  muffen 
forgen,  ba^  im  mobernen  Staat  fetbft  ber  Seufet  in 

9?ut)e  feinen  &ott  täftern  fann,  traä  ia  feine  ̂ ro- 
feffion  ift,  n)ofür  er  auc!)  nnrb  beffeuert  n)erben. 

630. 

QBie  bumm  ift  ba^  Q3oH!  Q3ßat)rt}aftig,  e^  ift 
ettDaö  befd)ämenb,  fein  ̂ reunb  ju  beißen,  unb  id) 
fürd)te,  e^  ift  ganj  frurf)tto^,  für  beffen  9?ecf)te  fid) 
3U  ed)auffieren. 

631. 

(£^  gibt  eine  ungtüdlid)e  Siebe  jum  Q3oIfe,  unb 
n)ie  bie  anbere  ift  t>a^  gen)öt)ntid)  nid)t  bie  finnHd)e; 
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ba^  Q3olf  täfjt  fid)  lieber  \)on  bcm  6d)tpabroncur  bc- 

trügen,  aU  'vom  (£t)rlid)en  beglüden  unb  trägt  c§  bem 
erften  md)t  einmal  nad). 

632. 

Sefuiten,      Srei^igjätjriger      S^rieg, 

Snquifition. 
3n  tva^  benn  aber  nun  ber  ganje  Q2ßat)n[inn,  all- 

barmt)eräiger  &ottl  9}iarter  unb  ̂ ein  —  äitternbe 
klumpen  Q3ßat)nfinn  — 
^enn  eö  nur  feine  ©efd)id)te  gäbe,  ba  biefe  bod) 

feine  £e^ren  gibt  — 

633. 

3)urd)  bie  Q33eltgefct)id)te  unb  ba^  2ehcn  einzelner 
läuft  wie  ein  roter  5^ben  für  t>en  unbeteiligten, 
rut)ig  beobad)tenben  3ufd)auer  bie  93Zat)nung  f  ba^ 
hättet  it)v  eucf)  erfparen  fönnen!  2)en  Hnfinn  ber 
Sefenpro^effe,  bie  ©reuel  ber  Snquifition,  taufenb 
anbere  Quälereien,  aße  au^  t)orgefa^ten,  unfinnigen 

9JJeinungen,  zc.  t)erau^gen)ad)fen,  bem  g^ortfd)ritte 
and)  in  it)rer  23e!ämpfung  nnb  2tbfd)affung  nid)t 
nü^lid),  tDeil  gang  unnötig. 

634. 

S^inber!  QBerbet  nicf)t  aud)  £umpe,  n)ie  it)r  {in 
©  e  f  d)  i  d)  t  e  nnb  £  e  b  e  n)  anbere  tvevt)en  fet)et, 
um  £eibe^n)ot)l  unb  ̂ ai^tl     2tlle^,  ̂ äp[te  unb 

g^ürften  zc.   2nmpe   nm   ©elb,   ̂ rad)t  unb 
^aä)tl  Si^et  iinblid)en  öerjen^  gu  ©erid)t  über 
bie  ©rö^e.  (3t)r  n)erbet  nid)t  billig,  fonbern  unbarm- 

tjeräig  über  fie  [riditen]  —  aber  ....?)  ©^  foö  eud) 
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nid)t  t:)crt)cimltd)t  n?crbcn,  tamit  cud)  bie  'SBaijrtjcit 
fpätcr  m(f)t  cnttäufd)c:  ©rö^c  —  Scgenbc. 

635. 

(£ä  ift  bie  S^olgc  einer  gut  Qcwieintm,  aber  t)er- 
fet)Iten  (grjietjung,  bie  gerabe  bie  gutgearteten  3nbi- 
uibuen  ^um  23etrogenn)erben,  Stu^genü^tn^erben 
burd)  bie  fd)ted)teren  3ured)tri(^tet,  meit  man  t)cn 
S^inbern  ba^  ©ute,  6d)öne,  (£bte  al^  bie  9leget,  ba^ 

Qd)Uä)U,  ltnfd)öne,  ©emeine  al^  bie  2tuönat)me  t)in- 
fteüt.  Sag  haftet  bann  t>m  23efferen  an  nnb  bie 
®d)Ied)ten  (biejenigen,  bie  ba^  (Eingelernte  über  beut 
Setbftgefunbenen  unb  (Erlauf chten  falten  taffen) 
nni?,cn  bann  biefen  2tberglauben  a\x§. 

636. 

QBir  t)offen  unfere  S^inber  beffer  unb  t)erftänbiger 
at^  wiv  unb  t)atten  eö  basier  für  unferen  Seit  mit 

ber  Hnanftänbigfeit,  ba^  anbere  ber  9Zad)!ommen- 
fcf)aft  übertaffenb  —  bie  t)ätt  fid)  n)of)t  aud)  an  unfer 
23eifpiet,  unb  ber  S^ettenfa^  ber  £iebertid)feit  reid)t 
bi^  an§  (Enbe  ber  ̂ ett. 

637. 

(£^  bebürfte  eine^  g^reimaurerbunbe^  t?om  tjeiligen 
©eifte,  ber  t)on  tatiger  &anb  ffufenmeife  aöe  Öin- 
berungen  im  QtaaU  t)orbereitete,  bie  jum  Q3ßo{)te  be^3 
menfd)tict)en  ©efd)ted)te^  notmenbig  finb.  9}Zit  ©e- 
fd)impfe,  ©en)att,  äbert)aftung  ift  t>a  nid)t^  &eit- 
fame^  in^  QBerf  ju  rid)ten. 
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638. 

23t)ä^«tini^ntu^   unb   bt)naftifd)ßö 
©  c  f  ü  t)  t. 

9Jiobcrncn  SBcgriffcn  n){berfprid)t  ba^  ©ottc^- 
gnabcnfönigfum:  bcr  oberftc  23camfc  —  bcr  &orf 
bcr  ©cfe^c,  bcr  Orbnung,  bcr  ©nabc!  (£tnt)cr[tänb- 
lief)  unb  t)crftänb{9  aufrcd)t  crt;attcn! 

3)a§  Öcrrfd)crrcd)tc  §crrfd)crpfltd)tcn  bcbingcn  — 
trcr  n)a9t  bicfcn  ©a^,  au^  mobcrncn  2tnfd)auun3cn 
t)crau^9cn)ad)fcn,  untäufto^cn?! 

639. 

3u  einer  Seitung^notia,  laut  n)ctd)cr  ein  junger 
23urfd)e,  ber  ein  Sittgefud^  in  ben  ̂ ao^m  be^  S^aifer^ 
n)erfen  tvoüU,  Mn  einem  Seibgarbiften  feftgenommen 
unb  ber  ̂ otiseibireffion  übergeben  xvuvbc,  notiert 
2(n3engruber: 

,,£aö  gut  fein,  ̂ Jluttcr!  QSic  bcr  S^aifcr  bicfc^ 

Stcnb  crfat)rt,  iä  un^  gt)otf cn." 

640. 

9Jionar(J)cn. 

Q3ßcnn  ein  9}Zcnfd)  fd)on  baburd),  ba^  er  mit  einem 
anbcrn  fprid)t,  gegen  bicfcn  dmn  2tft  bcr  §utb  unb 
©nabc  übt,  fo  ftcüt  bic^  attc  9Zatürtid)fcit  auf  t>m 

S^opf.  QBof)cr  fott  ba  Q3crtraucn  fommcn,  93?ittcil- 
famfcit  unb  lautere  QBafjr^cit? 

641. 

2)umm{)citcn  au^  ̂ aläftcn  get)cn  burd)^  £anb, 
n)ic  6imfon  unter  bic  ̂ t)itiftcr,  unb  jcbc  crf(J)Iägt 
i^rcr  Saufcnb  unb  mct)r. 
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642. 

QBoäu  —  ba^  tjcrgt^t  man  immer  —  bcr  SBürgcr 
ba^  Sud)  geliefert  unb  bie  S^nöpfe. 

643. 

2)eö  S^aiferö  9lod 

ift  beö  Q3otfe^  9lod  getporben.  S)er  93Zonard)  re- 
präfentiert  nur  baä  oberfte  öaupt  be^  Staate^,  t>a§ 
mu^  fein.  (£r  3at)It  aber  nict)t,  er  tx)irb  beäat)tt,  er 
t)at  feine  3it)itli[te  au^  tm  (Sinfünften  be^  £anbeö; 
ba^  ift  red)t,  aud)  ein  ̂ räfibent  ber  9?epublif  mu^ 
Mittel  befommen,  ju  repräfentieren,  nur  fommt  ba^ 
billiger,  ba  man  feine  ̂ cvtvanbUn  t)on  it}m  ju 
apanagieren  i^at.  (Stmter  gibt  er  ja  aud)  n)ol;t  an 
Q3ern)anbte.) 

2tber  ber  ̂ räfibent  tvivb  bei  übter  9legierung  ab- 

gefegt, bem  9}ionard)en  mu^  man  t>a§  ©d)ted)te  be-- 
äat)ten. 

93ßie  fonberbar  nod)  bie  2tnfid)ten  ber  5?önige  finb, 
fie  x>exlanQcn  bie  Sreue  at^  felbftt)erftänblid),  n^ie 
t)on  einer  öerbe,  unb  benfen  an  £änbertaufd)  nnt> 

-Derfauf,  tvxc  5?önig  £ubn)ig  x>on  23apern,  wenn  aud) 
geiffeögeftört,  bod)  aufrid)tig  Qcbaä^t  ̂ vi\t)cv,  tvo  bie 
9!Jlenge  gefd)ont  war,  wav  a\xä)  bie  ©teHung  beö 
5?önig^,  ber,  tpenn  (Erforberniä  n^ar,  bie  9?eid^en 
einfad)  branbfd)a^te,  eine  anbere;  iel)t  t)aben  fid)  bie 
9leid)en  gefci^ü^t  unb  ber  2trme  trägt  nun  beren 
Saften  nnb  anbve  ba^n.  2)a^  änbert  ba^  23ilb  We- 
fenttid). 
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644. 

^et)Uv   partamcutartfd)cr   ^Regierungen    erflären 
fid)   Ieid)t.   S)ie   Siberalen   net)men  ba^   93otf  für 
flüger,  bie  9?eaW{onären  für  bümmer,  at^  eö  ift. 

645. 

2){e  Q3ötfer  (refpeftit>e  bie  Sugenb  :c.)  fangen  an 
3U  maulen  wie  5?inber,  tpenn  man  fie  t)om  Itnerreid)- 
baren  auf  ba^  9}lögtid)-(Erreid)bare  ernüd)fern  wiU, 
n)äf)renb  anberfeit^  bie  5?onfert)atit)en  über  ten  ©e- 
bauten  au^er  fid)  fommen,  ba§  übertjaupt  ettDa^  fid) 
änbern  foQ. 

646. 

QSa^  t)aften  bod)  bie  g^ürften  gegen  bie  !onfti- 
tutionelte  9legierung^form?  Sie  iff  bod)  bie  t)anb- 
t)abtic^ffel 
3n  erfter  £inie  bie  attäubetpiöigenbe  ^aiovität 

be^  Parlamenten,  in  ätDeiter  bie  ftarre,  unerbittlid) 
f)artt)er3ige  9?egierung  unb  in  britter  i^inter  biefer 

ber  mitbe  fianbe^t^ater,  ber  mand)mat  ber  g^relt)eitn« 
pt)rafe  ein  Sugeftänbni^  mad)t,  ̂ auptfäc^ti(j^  aber, 
wa^  me^r  aU  jebe  fotd)e  bebeutet,  materielle  3u- 

geftänbniffe  aunfprid)t,  unb  ba  bie  g^üHe  berfelben 

'baß  Q3otf  übermütig  mad)t  unb  nad)  mel)r  g^reit)eit 
unb  ©ered)tfamfeiten  t)ertangenb,  fo  ift  er  axxä)  mit 
ben  materiellen  Sugeffänbniffen  fparfam. 

647. 

2)  i  e   23  e  a  m  t  e  n. 

Sie  fd)n)ören  ber  9?egierung.  S)an  5?abinett  iff 
einmal  fo,  ba^  anbere  9Äal  fo  gefärbt;  um  fid)  äu 
t)alten,  mu|^  ber  23eamte  £t)amäleon  fein. 
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23cncibcn^n)crfe  —  aber  md)t  a(i)Un^tvcvte  Q3tct- 
fcittgtcit!  2)cr  blinbc  ©et)orfam  gctmffcr  Q3icrfü§tcr 

ift  aEcrbing^  an  biefcn  „rüt)rcnb",  aber  t)om  9Jlcn= 
fd)cn  nad)gcat)mt,  tt)irft  er  md)t  fo. 

2)arum  ift  ber  Sd)n)ur,  einem  2(bfotuten  Qetan, 
ei}vüä),  ber  S^onftifutionali^mu^  iff  eine  £üge. 

648. 

QBir  bürfen  bem  9}Zanne  i>a^  unb  ba^  nid)t  be- 
tDilligen,  benn  tviv  motten  it)n  ftürjen,  itjn,  ber  an- 

erfannt  ber  g^ä{)igffe!  3ft  biefe  ̂ orm  S^onffitutio- 
nati^mu^,  ̂ artamentari^mu^  nid)t  Q3errat  an  Q3otf 
unb  9leid)? 

649. 

2ttte  je^ige,  3rt)ifd)en  ben  nationalen  23eftrebungen 
tat)ierenbe,  ̂ abinetf^-  unb  ̂ artament^potiti!  (te^- 
tere  äu  allen  Seiten,  ha  fie  nur  furje^  ©efid)t  für 
eine  ©effion  t)at)  fann  at^  ̂ otto:  apres  nous  le 
deluge  gebrau(J)en,  fie  bringt  abfotut  nid)t^  fertig, 
fie  fd)iebt  nur  bie  ©efd)et)niffe  t)inaug. 

650. 

9}?an  fprid)t  t)on  ltnterf(i)Ieifen,  23etrug,  .Korrup- 
tion, menn  Stbgeorbnete,  93Zinifter,  23eamte  zc.  ©elb 

mad)en. 
S)ie  f)errfd)enbe  Partei,  oh  liberal,  ob  reaftionär, 

t>a^  gitt  gteid),  n)itt  ja  tra^  für  itjre  £eute,  barum 
brängt  fie  fid)  \a  an^  9luber.  2)ie  ©etbt)erteitung 
intereffiert  fie,  ba^  Q3otf  3af)(t  ba^  5?örbetgetb  feiner 
9legierung^föd)in. 
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651. 

Sic  g^rit)olttät  in  9lc9icrun9^fad)cn  ift  crftärlid), 
tpcnn  man  bcn  ̂ CQUvevn  angehört  \xnt>  t>ie  ©umm- 
t)cit  bcr  9?C9icrtcn  in  bcr  näd)ftcn  9Zät)c  ju  foftcn 
fecfommt. 

(£^  t)anbelt  ftd)  bei  ̂ artcifüt)rern  um  ©clb  unb 
(£inftu§.  S)cr  Sunb  an  bcr  Si^üffct  fnurrt  nur  bie 
anbcrn  an,  bic  mitfrcffcn  woUen, 

652. 
®er    Q3ot!^t)crtreter    unb    Seitung^ 

mann. 

—  Öm,  taffcn  Sic  it)n,  feine  Spcäiatität  ift  bie 

—  ICnbequem! 

—  9Ja,  ja,  aber  jeber  fud)t  fein  3^ort!ommen. 

653. 

(Seetentpanberung.)  2tu^  \xtxn  täftigen,  quälenben 
©efd)mei^  ber  ̂ an^^n,  ©elfen  unb  QSßefpen  mürben 
23ureau!raten. 

654. 

9iatürtid)    t)ätt   jeber  23eamte    jebe  ̂ arfei    für 

bümmer,  at^  er  felbft  ift,  oft  beftet)t  feine  äbertegen- 
t)eit  tebigtid)  nur  in  2lu^rt)enbign)iffen  >oon  Tarifen, 
Q3erorbnungen  2C. 

655. 

3t)re   Stellung  t)aben  Sie  t)om  ̂ onard)en, 
t)on  ber  Obrig!eit,  3t)r  23r ot  aber  \)a\>^n  Sie 
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famt  allen  Stjren  werten  Kollegen  t)on  un§,  ben 
©tcuerträgcrn. 

656. 

Su  äat)tft  ben  23camten,  bcr  btd)  einfd)ä^t,  unb 
ber  füt)rt  i>a^  ©ctb  ab,  burd)  n)cld)e^  ̂ ottäci  unb 
^Kilitär  be3at)tt  mcrben,  bic  bie  Steuern  tjon  bir 
eintreiben.  Of),  n)a^  bu,  äit)ilifierter  9}?enfd),  bir 
aüe^  für  bein  ©elb  f  auf  ff! 

657. 

2)a^  23eamten-^rotetariat  n)irb  gegen  baö  anbere 
aufgeboten. 

658. 
®a^  2tt)ancement 

beä  ̂ otijiften:   er  mad)t  fid)  einen   &od)t)errat^- 
proje^.  (Er  ersät)It  ba^  fetbft  mit  tad)enbem  ̂ unbe. 
(Ein  S)u^enb  (Ztni>enten  befamen  äufammen  fiebrig 
3at)re. * 

659. 

Q2ßie  l)übfd)  tt)äre  e^.  Wenn,  um  einen  2tnfang  jur 
23efferung  ber  ®inge  ju  mad)en,  bie  9}Zenfd)en  fid) 

bie  (Zuä:)t  abgemötjnten,  2)inge,  0ad)en  ju  perfoni- 

fixieren  —  ber  'Zot>  —  bie  9?egierung  —  unb  "per- 
fonen  ju  t)erfad)Hd)en  —  ba^  ©erid)t  :c. 

Q3iet  9timbu^  ginge  t)ertoren,  unb  bie  2enU,  bie 

eine  (Zaä)^  repräfentieren  wollen,  wiiv'öen  fid)  mand)= 
mat  bebenfen,  für  it;re  "perfon  bie  Q3erantu^ort(id)- 
!eit  äu  übernet;men.  g^rüt)ere  Seiten  u>aren  et)rtid)er, 
ba  tat  ber  S^önig  unb  ber  93?inifter  al(e^  —  t)ente 
bie  9legierung. 
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660. 

O   arme   Sbeotogcn!, 

bie  xi}v  i)xntev  jeber  5?topffed)tcrei,  tjintcr  jcbcm 
OZaubjug  ben  QSettgcift  agicrenb  unb  orbncnb  cud) 
bcnWl 

9Zein,  eß  gct)t  tx)trtHd)  um  £eut  unb  £anb  unb 
9) ab  nnt>  (3\xt  unb  in  Ui^tcv  fiinic  um  feine  anbere 
3bee,  at^  be^  ©eraubten  frot)  ju  werben  unb  fid) 
an  QBanft  unb  fonft  n)o^t  fein  3u  taffen. 

©laubt,  ber  QSettgeift  tä^t  e^  ju,  ba§  it)r,  mit  ben 
S^otonnen  ber  Sieger  ober  23efiegten  marfc^ierenb, 

f)in--  unb  ̂ ergefto^en  n)erbet,  t>a^  eud)  ber  9lod  über 
ten  £eib  gebogen,  ber  23eutel  geleert,  \a  t)ielleid)t 
ber  Sd)äbet  eingefd)Iagen  n)irb! 

3t)r  getröftet  eud)  ber  3bee  unb  bie  anberen  eurer 
Pfennige ! 

661. 

Seber  Staub  (^rieffer,  ̂ oUntaten)  t)erteibigt 
fein  ̂ rit)iteg,  er  tDiÄ  fid)  feine  §ammel,  bie  er 

fd)eren  unb  fd)ta(i)ten  fann,  erjietjen  —  feine 
anbere  9?affel  —  ba^er  foQ  man  it)m  bie  erlogenen 
£ämmer  auä)  nid)t  hoden  maä)m, 

9)at  ein  anberer  aber  anbere  Sd)ur,  fo  fiet)t  man 

i^m  burd)  bie  S^inger,  t)öd)ften^  jatjtt  er  für  fo  unb 
fo  Met  ̂ funb  QBotte  Steuer. 

662. 

^enn  aüc^  barauf  au^get)t  —  Staat,  5?ird)e,  g^a- 
mitie  —  einem  bie  Safd)e  au  fegen  —  (Efet! 
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663. 

S^ulfurfampf. 

2)ie  breite  9}Zaffe  ift  bumm  unb  fanafif d),  unb  t)iele 
S^tuge  finben  Q3er9nü9cn  an  bcr  Seitung  bcrfetben 
unb  3ict)cn  barauä  fc^r  n?cttUd)e  Q3ortette. 

664. 

S)ic   S){ptomafcn. 

Sic  crfinncn  bpnaftifd)c  unb  £anbe^-  unb  Q3olf^- 
intercffen,  unb  ptö^Iid)  n)irb  für  bicfe  3ntcreffen,  bic 

fic  gar  nid)t  intercfficrcn,  mand)c^  S:aufcnb  t)arm- 

tofcr  23urf(^c  in  ba^  mobcrne  „6d)tad)tcn"  gc- 
fcf)tcppt. 

S)ic  2)iptomaten  finb  ja  mcift  9littcr,  follen  fie*^ 
mad)cn  n)ie  it)re  2tt)ncn  unb  —  fctbft  reiten,  gegen 
tren  fie  Suff  t)aben. 

665. 

3nt  9Jlittetatter  tarn  e^  nid)t  fetten  t)or,  ba|  ber 
23egüterte  angefallen  unb  feiner  öabe  beraubt 

tpurbe.  S)er  moberne  Staat  fagte:  ̂ fui,  ba§  bem 
einen  unb  bem  anbcrn  berlei  gefd)et)en  fann,  ba^ 

n)iberftreitet  bem  ̂ rinjipe  ber  ©ereci)tigfeit,  t)or 
bem  alle  gteid)  fein  foUen,  e^  foE  aCen,  feinen  einzigen 
aufgenommen,  fo  n)ie  einjetnen  2tt)nen  erget)en,  ba^ 
fann  nur  burd)  ein  t)übfd)e^  ©teuerfpffem  ermögticf)t 
n)erben. 

2)a^  änberte  ber  moberne  ©taat,  bie  ©efamt^eit 
i)at  ba^  allgemeine  £o^. 

666. 

9lepubtifanifd)e  Sugenb  —  9lepublif  jene  Staat^- 
form,  bei  n)elcf)er  man  fid)  nicf)t  im  9iamen  eine^ 
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dürften  t)om  ̂ x^tn^  ptünbcrn,  \>om  ©crid)t  ein- 
fpcvrcn,  t)on  QoltaUn  töUn  lä^t. 

667. 

35er  9lcafttonärc  ju  t)cm  Sibcraten: 
^a^,  tpcr  c§  tvoi)l^dUx  rid)tet  mit  bem  ̂ legieren! 

könnten  tt)tr  bie  ©teuertaft  mäßigen,  einen  ma- 
teriellen QSot)tftanb  für  bie  Se^ntaufenbe  t>a  unten 

grünben,  pai},  bie  fragten  nid)t  nad)  g^rei^eit,  g^ort- 
fd)ritt  —  tvxv  fönnten  (Eu(i^  Rängen,  fie  rührten  feine 
Sanb. 

668. 

S)a^  S;agbtatt  t)eranftattet  eine  Sammlung  für  bie 
unter  ber  QSßinteräeit  teibenben  2trmen  unb  leitet 
biefe  mit  einem  Slu^faU  auf  bie  Soäiatiften  ein; 
fagen,  ba^  täte  ber  Qtaat,  ben  fetbe  ftür^en  n)oIltenI 

®a^  tut  \a  nid)t  ber  Qtaat,  t?ietme{)r  ift  biefer  in 

feiner  gegenn)ärtigen  g^orm  baran  fd)utb,  t>a%  gange 
S^taffen  auf  bie  fpontane  QBot^ttätigfeit  ber  S^apita- 
liften  angen)iefen  finb. 

669. 

9laubritter,  um  einen  ̂ leä  £anb  Soll  t)eifd)enb, 

bie  9laubritter  finb  gefallen  —  bafür  ge^t  bie  Soll- 
fd)ran!e  um  bie  ganjen  9leid)e,  unb  ba^  Sd)u^getb 
wirb  t)on  bem,  ber  nid)t^  au  fcf)ü^en  ̂ at,  t)ertangt. 

670. 

^af),  bie  ©ro^en  treiben  eben  £änbern)irffcf)aft 
unb  Q3ötfer3ud)t. 
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671. 

fd)äfte. 

672. 

S^c^erprojeffe  wavcn  S^apital^rcgctungcn. 

673. 

®{e   S^orruption   (SBoutangcr). 

—  ̂ oUen  Sie  3t)t^  öoc^scit^tagcr  auf  bcn 
©räbern  t)on  öunbcrttaufcubcn  braver  Sungen 
t)attcn? 
=  9}?e{n  ©Ott,  tvU  meinen  Sie  ba^? 

—  9Zur,  n)enn  5^rieg  ift,  friegt  '^i}v  Q3ater  bie 
2trmeetteferungen,  ba^  mad)t  it)n  jum  retd)en  9}iann 
unb  Sie  jur  brillanten  Partie ! 

—  QBir  n)erben  bie  SxJorruption  au^  bem  £anbe 

jagen  — 
=  Itnb  fie  felbff  repväf entieren ! 
—  6otd)e  9leben  —  ? ! 
=  (Ei,  ta^t  mid)  freimütig  fein!  Q33ir  woUcn  ha^ 

©efd)äft  mad)en,  id)  bin  ja  mit  meinem  Q3ermögen 
beteiligt  bavan.  S)ie  (Etikette  t)ert)üllt  mir  nid)t,  tpa^ 

in  ber  S^tafd)e  ift! 

—  ̂ at),  ber  9?ul)m,  ba^  ̂ reftige  be^  Q3ater- 
tanbe^  iff  t>a^  Opfer  tvcvtl 
=  ̂ fui!  2)a^  ©efd)äft! 
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674. 

©  1 0  f  f  c  : 

^ronunciamento^  bev  Hntcroffiäicre  (Sartagcna). 
^a<i)e:  ̂ cpnblitancv  SoriHa  at^  QBcrf jcug  t)on 

^arifcr  23örfcniobbcrn,  bie  beim  ̂ aUen  bcr  fpani- 
fd)cn  Rapiere  ©clb  mad)cn. 

(Etti(J)e  Hntcroffiäterc  erfd)offcn. 

Qaßctt9efd)ici)tc 
ift  ba^  23örfcn9end)t. 

675. 

9?ott)fd)itb  crftärt,  bic  9lenfc  au  brücfcn,  menn 

g^ran!rcid)  ein  rabifale^  ̂ Jiiniftcrium  crptt. 

676. 

2)a^   Kapital 
2)  er  ̂ räf enbcnt  untert)anbctt  mit  bem  23an!icr 

unb  ber  —  'vom  gefd)äfttid)en  Stanbpunfte  — 
ri^ficrt  ein  2tntct)en  mit  bem  erfteren,  unb  nun  tann 
t>a^  9}Zorbbrennen  angetjen. 
So  bestimmt  ein  frember  S^apitatift  ba^  ©efd)id 

t)on  9}?illionen,  t>a^  ©efd)i(J  eine^  ö^uäen  £anbe^ 
burd)  nid)t^n)ürbige  (Einmifd)ung  feinet  ©etbfade^. 

Q3erffeit  it)r  ba^,  Q3öHer? 
2)iefe  entfe^tii^e  (£inmifd)ung  in  eure  ©efd)i(jfe? 

^ränumeranbo  nimmt  man  bie  Sinfen  au^  euren 
S:afd)en  gu  bem  fe{)r  än)edmä^i9en  ltnternet)men, 

eud)  bafür  be^imieren  unb  abfd)tacf)ten  ju  taffen  — 
Q3ßer  ba  nod)  fagt,  ba§  ba^  S^apitat  fein  S^tud) 

fei,  ber  t)at  leinen  23tidE  auf  i>a^  menfd)tid)e  (Elenb 
getan. 
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9Äan  möd)tc  auffd)rc{cn:  lieber  Me  2tnard)iß  at^ 

bcn  ©elbfacf  at^  §errfd)cr,  atg  ba^  nad)  neuer  ̂ o- 
titif  ein  23anfier  irgenbn)o  eingreift  in  bie  ©efd)i(Je 
be^  tvdtab  tiegenben  £anbe^. 

677. 

®ie  9letigion  t)eH  fo  gut  —  ober  übet  —  rvie  ber 
©osialiämuä   —  ben  Q3atertanbä-  ober  9Zationa- 
lität^begriff  um  eine^  t)öt)eren  23egriffe^  tvxUen  auf. 

678. 
Ob  e^  Itug  tvav,  t>aß  Attentat  §öbel^  gegen  bie 

ßosiatbemofratie  au^äunü^en,  n)ei§  iä)  nid)t,  aber 
ba§  e^  altimmer  ba^  ©egenteit  tMoxx  tvav,  SBe- 
ftrebungen  mit  ber  Senbens  in  bie  Sufunft  mit 

9Jia§regetn  nad)  xMtvävt^^  ju  belämpfen,  ba^  lönnte 
man  bod)  enblid)  au^  ber  ©efd)id)te  gelernt  t)aben. 

3)a  mü^te  mit  9}Za^regetn  nad)  'vovtvävt^  einge- 
griffen n)erben. 

679. 

Itnfere  (Engt)eräig!eit  zc.  t)ert)inbert,  ba§  wiv  baju 
fd)reiten,  n?enigften^  bie  fd)reienbften  Q33iberfprüd)e 

au^3ugteid)en  —  3n)ifd)en  (Stenb  unb  Überfluß  — 
unb  fo  n)irb  ba§  gange  ©efd)Ied)t  burd)  bie  5?toafe 
be^  Soaiati^mu^  unb  S^ommuni^mu^  i^inburd) 
muffen. 

680. 

2)em  Soäiati^mu^  n)irffam  entgegenjutreten  — 
fd)afft  ba^  (Elenb  abl 

198 



681. 

S)cr  Qtaat  foütc  naä)  (Erfinbung  bcr  fd)n)cbif^cn 

3ünbt)öt3d)cn  tängft  bic  ̂ t)o^pt)orvctbt)öIäd)cn  ver- 
boten, bie  gcfunbtjatjcrftörenbcn  ^dbviUn  bcr- 

fctben  gef(i)toffcn  t)aben, 
33etväf)vt  ficf)  bie  angclünbtgtc  (Erfinbung  in  bcr 

23ud)brucfcrct,  bfc  ©tai^tftampiglic  bc^  2ttpt)abcfc^ 
auf  t>evx  9lab,  Stbbrud  bcr  9Jiatrijc  unb  ©tcrcotppic 

bcr  tc^tcrcn,  fo  folltc  bcr  Qtaat  anä)  aUe  mit  23tci- 
tettevn  arbcitcnbcn  ^vxxäcvcien,  bic  ̂ cnf(f)cnopfcr 

forbcrn,  fd)Iic§cn. 
QBcr  finbct  in  einer  Seit,  wo  bic  foäiaIiftifd)c 

Sbcc  immer  met}v  um  fid)  greift,  biefe^  (Einfd)rcitcn 

bc^  (Sanken  (be^  Qtaate^)  au  gunften  Sa^ttofer  (bcr 

^Kaffe)  übertrieben  ungcrcd)tfcrtigt??  3um  £ibcra- 

li^mu^  in  feiner  feid)tcn  g^orm  t)crrfd)t  fein  Q3cr- 

trauen  me^r,  bcr  ed)tc  mu§  fid)  fagen,  ba§  jur  g^rci- 
lieit,  wie  er  fic  meint,  ba^  Q3otf,  bcr  cinsetnc  erft 
eräogen  n^erben  m\x%,  ba§  erft  bic  2ehm^vcä)te  jebc^ 

\xnt>  ganäcr  S^taffen  beachtet  n)crbcn  muffen,  el)c  t)on 

9}Zcnfd)cnred)tcn  bie  9lcbc  fein  fann.  2)cr  ©urd)- 

gang^punft  iff  ein  foäiatcr  Qtaat,  bcr  aEc  "oev- 
nünftigen  Programme  bc^  ©oäiati^mu^  in  QBirftid)- 
feiten  umfe^t;  biefer  feciale  Qtaat  mürbe  (Europa 

t>ov  bcr  2tnard)ic  bcn)at)rcn,  bic,  fobatb  ba^  cinäctnc 

—  fei  e^  5nbit)ibuum  ober  S^taffe,  über  ba^  ©anjc 
gcftellt  n)erbcn  foH,  unau^bteibtid)  ift.  ©er  Staat  t)at 
5U  crljaltcn,  ju  er3iet)cn,  eine  93ßcitcrentn)idtung 
ift  nur  auf  biefem  Q33ege  mögtid).  (E§  fott  nid)t 
bem  einidmn  genommen,  fonbern  allen  gegeben 

toerben,  nur  barf  bcr  cinaetne  nid)t  auf  S^often 
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bcö   ©anjen  9laum  unb   £id)t  unb   £uft  anbcrn 
t)erfpcrrcn. 

682. 

2)er    ̂ ro^    äum    Proletarier: 

3c^  tret^  nit!  3d)  bin  mit  ben  i^c\Ui)cnt>cn  3u- 
ftänben  ganj  aufrieben. 

683. 

2)er  S^trr  ©ut^befi^er,  ein  ©Ott  —  unb  bie  Orb- 

nnxiQ  „eingelegt",  t>cnn  ift  fie  nic^t  götttid),  bann 
mix^tc  er  fid)  etwa  gar  t)on  ben  23auern  nid)t  re- 
fpeftiert,  fonbern  bto§  gebutbet  fetjen. 

684. 

3^r,  bie  it)r,  immer  jitternb  unb  sagenb  um 
euer  bi§d)en  bet)agtid)e^  2tu^!om- 
m  e  n,  jebe  ©en)atttat  gegen  2trme  bef d)önigt  unb 
jeben  ©ci)ritt,  ben  bie  Q3Bett  t)orn)ärt^  tun  tvxU, 
i)emmt  unb  unmögtid)  ma(i)t 

(£t)riftenl??! 
Sorget  nid)t,  n)aö  n)ir  bann  effen  toerben. 

g^reitid),  Qxx^cn^,  (S>cn\i^  in  tjeutigem  Sinne  gäbe 
e^  ni(i)t,  aber  aud)  neben  t)cm  liberftuffe  fein  Farben 
unb  Q3erberben. 

685. 

(E^  bleibt  nid)t^  über:  entn)eber  it)r  mü^t  ba^ 

nait)  treutjerjige  ©ottDertrauen  bem  Q3otfe  jurüd- 
geben  ober  ein  gute^  Qehen  it)m  t)erfd)affen. 

686. 

®ie  fojiate  g^rage 
n)irb  n>eber  burd)  ©efeljgebung  nod)  tt)iffenfd)afttid)e 
53emüt)ungen,  anä)  burd)  feine  9let}oIution,  bie  nur 
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rcagiercnb  im  Q3ertaufc  tvivtt,  gclöft  wcvtcn,  fic 
n)irb,  wenn  nxä)t  gcrabcju  burd)  eine  ncne  ̂ dxQxon, 

tod)  burd)  ein  'ocxwantU^,  cntt)ufia^micrcnbc^  ©c- 
füt)t  fid)  auftragen  —  Opfer  bringt  ber  ̂ enfd)  nur 
in  get)obener  Stimmung,  unb  Opfer  t)erlangt  bie 

£öfung  biefer  S^rage  gerabe  'von  bem  bet)orred)teten 
Seit  ber  ©efellfd)aft. 

687. 

5)rad)e  5? apitat. 
®ampftramn)ap  Stammer^borf.  QSie  fommen  bie 

S^ut)rteute,  bie  ©teuer  3at)Ien,  ba^u,  ber  ̂ ro^en- 
gefeEfd)aft   bie    (gfiftenj    ju    opfern?    (£ntfd)äbigt 
jeben!  2)a^  ift  ftaattid)  ju  f orbern. 

688. 

2tnta§:  (Ein  Setd)er  um  fed)^taufenb  ©utben 
befto^ten  in  2lngriffen  auf  bie  5?affe,  pro  Sag 
3n)an3ig  ©utben;  tonnte  tveQtoxnmen,  oi)ne  t>a^  ber 
©efd)äft^mann  ettva^  bat)on  at)nte. 
3um  Seufet,  ba^  ift  bod)  £eutef d)inberei ! 
S)er  Staat,  ber  fid)  in  ungemüttid)fter  QSeife  in 

alte  perföntid)en  2tn(iegent)eiten  einmifd)t,  bürfte  fid) 

bod)  woi)l  eine  ̂ Svot"  unb  g^teifd)taEe  auf  aufteilen 
ertauben. 

(E^  finb  ja  tvet>ev  geiffig  nod)  fonff  t)ert)orragenbe 

23ürger  be^  Staate^,  tie  fid)  mit  9}Zet)t  unb  S^teifd)- 
au^fd)rotung  befaffen,  e^  ift  nid)t  einäufet)en,  n)ot)er 
fie  ba^  9led)t  nehmen,  bie  anberen  ju  ptünbern. 

®ie  9?aubritter  tDenigften^  n)aren  bod)  offenfunbig 
unb  taten  e^  auf  eigene  ©  e  f  a  ̂  r. 
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689. 

2)er    SteUtpagenfonbuftcur,     bcr 

^utfd)er  bcr  9[«affcn   — 
Q3ß{ct){et  t)crt{ercn  bie,  frcitid)  oI)nc  c^  ju  at}nen, 

t)on  geiftigcn  ©enüffen,  ba  ii}x\en  aUe  ©cMcfc  ber 
5?unft,  bc^  QBiffcn^  unb  t)öt)ercn  ©dn^  t)erfd)Iofycn 

finb.  QSer  —  n){c  fprid)t  man  ju  betten?  2)ie  9le* 
ligion  ift  ben  poetifd)  Stngetegten  ̂ oefie,  aber  wo 

btefe  2tntage  fe^lt  —  man  fann  fie  tt)nen  nid)t 
nei^men,  aber  aud)  nidit  geben  —  tpelci^e  trofftofe, 
ftd)  auf  ba^  rot)e  2)afetn  befd)ränfenbe  £eben5- 
füi^rung! 

690. 

©er   Hnbemitfette. 

2)u  fannff   ffubieren,   aber  e^   fü^rf   äu  nic^t^, 
©o^n,  aud)  bie  23ilbung  iff  für  bie  9letd)en! 

691. 

^^i(antt)roptfd)e  93orIefungen  heim  See  t)or 

9}iama  unb  bem  ©öf)nd)en:  über  aHgemetnen  9letd)- 
tum. 

„Q3ßte  fd)ön  n)äre  ba^  Qchenl  QBer  aber  n)ürbe 
ben  anbern  noä)  bebtenen  tPoHen,  wenn  wir  aüe 

^ätUnW  — 

^rofeffor:  „2tller  ®ienft  wüvbc  £iebc^btenft." 

692. 

5?ennen  Sie  ba^  röm{fd)-böt)m{fd)e  Qpv\ä)Wovt: 

„Ne  sutor  crepidam  povidal  pritsch"?  2)a^  l^ei^t 
auf  beutf(^:  5?repter,  Sd)u[terl 
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693. 

©ßlb  —  ̂ ämon  ©ctb  (t)crbirbt). 
®cr  2trmc  t)crad)tet  bcn  9le{d)cn,  ber  fid)  allen 

£üftcn  sügello^  t){n9{bt,  unb  ber  9lctd)c  ben  2trmcn, 
ber  fid)  für  ©clb  äu  jcbcr  9l{ebcrfrad)t  ̂ ergibt.  (Er 
finbct  fid)  unter  bcm  ̂ ad  immer  einen,  ber  für 
©elb  jeber  Sumutung  entfprid)t. 

694. 
5)a^  (gtenb  ber  nieberen  Stänbe  ift  froffto^.  S)a§ 

ba^  9}iäbd)en  äur  Sure,  ber  23ub  jum  2)ieb,  S^alfd)- 
fpieter  :c.  n)irb,  ba^  betrad)fen  bie  £eute  fd)tie§tid) 
aU  ein  unabn)enbbare^  £o^. 

695. 

„S)ie  Strbeif  ift  ein   ©egen!" 
„©en)i§,  öerr  ̂ rofeffor,  id)  trübte  einen,  ber 

ot)ne  23efd)äftigung  jugrunbe  get)en  mü^te. 

S^ür  alle?  —  Sm  — ,"  er  öffnete  ba^  Q^enffer  — 
unb  geigte  auf  2trbeiter  —  bie  (Erbe  ju  einem  5?anat 
au^^oben.  ,,9)aben  bie  ami)  it}v  Seit  Segen  tt)eg? 
3d)  n?ei§,  Sie  lönnen  mir  je^t  einen  öinj  ober 
5?un5  poeti\ä)  ausmalen,  ber  abenb^  bie  ®d)aufet, 
ba^  l)eilige  ©rabfd)eit,  ba^  it)m  bie  ©attin  jur 
2trbeit  in  bie  Scinb  gab,  in  eine  (Ede  Iet)nt  unb  in 

6d)affen^freubig!eit  fein  ZaQtvevt  überfiet)t.  Mnf- 

tige  ©efd)ted)ter  banfen  it)m  nod),  ba§  er  ben  g=ä!at- 
maffen  ba  einen  QBeg  gen)iefen  gur  ©efunbung  ber 

Stabt." 
„Sie  finb  f}ente  ettvaß  gereiji" 
„Öm,  n)ir  i}aben  t}enie  eine  £eid)e  im  öaufe,  fie 

mirb  unter  bem  Qetvofinten  fd)tubrig-eitigen  ̂ omp 
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in  einer  ©tunbe  n)e9gefd)afft  unb  t)inau^9efüt)rt.  3m 

Seben  tvav  baö  arme  Sing  eine  9Zät)terin.  —  Q2ßeld)e 
SBefriebigung,  ZaQ  nni>  9ia(i)t  äu  fd)affen,  5?inber 

unb  reii^e  g^rauen,  bie  geffidte  Q2ßäfd)e,  gefd)tun- 
gene  Streifen  an  §emben  unb  §ofen  tragen,  bamit 

t)erforgt  ju  {)aben.  £ieber  ̂ rofeffor,  t)eut,  unmittel- 
bar ber  9?au-  unb  9lot)eit  be^  Sein^  gegenüber- 

gefteHt,  t)erfängt  feine  ̂ t)rafe,  morgen  t)ietteid)t 

fd)on  erfreut  unb  ergoßt  fie  mid),  fie  ift  ber  ©ang-- 
ftod  auf  t>cm  QBege  be^  menf(^Ud)en  ̂ ortfd)ritte^: 

wo  man  nid)t^  ju  überbrücfen  trei^  —  ba  t)itft  fie 
in  ber  £uft,  mit  einem  Qä)tv\xnQ  t)inüber  —  aber 

iimte  laffen  n)ir  biefen  ©angffeden  im  QBinfet." 

696. 

3n  ber  Itr^eit  3erfd)Iug  man  bie  5^nod)en  \xnt>  fog 
ba^  9}Zarf  au^.   öeutjutage  fangen  tvxv  un^  ba^ 
9}lar!  früt)er  au^,  um  un^  nad)träglid)  bU  ̂ nodien 
3U  5erf(i)tagen. 

697. 

2)ie  (£t)aut)iniften  red)nen  auf  bie  (£innet)merfteüen 
bd  (Eintreibung  ber  23tutfteuer. 

698. 
S)a^  ̂ axxbat 

ift  and)  für  ben  5?apitatiften  erreid)bar.  Solange 
^otitif  regiert  unb  9?egieren  ̂ otiti!  madjen  ticx^t, 
fotange  eine  dtictue  bie  932et)r3at}I  ber  9}Jenfd)cn  ju 
bem  9?ut)m,  ber  ©etbgier  eben  biefer  9)Zinber3at)t 
au^nü^en  tpirb,  fotange  9?egieren  md)t  et)rtid)ften 
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©ctptffenä  bic  9}Jaffen  jur  Q3crnunft  alfmät)t{d) 
^cranjictjcn,  bic  öatbticrc  burd)  (EnttDidtung  ju 
9}Jenfd)cn  t)crebctn  I)c{^t,  fotangc  ̂ n^tx^xxten  sunt 

93orte{tc  tDcnigcr  9lcgtcrcn  t)c{§t,  fotangc  ift  g^  r  e  i- 
t)ext  Sd)n)inbct,  £ügc.  ®te  öc^mder  t)crtangcn 
nad)  5?ricg,  bic  ̂ Äctjrjat)!  ttc^c  bie  öi^föpfc  fid) 
gerne  gegenfeit^  erfd)tagen.  (Ein  Q3otf  groft  mad)en, 
ba^  t)e{^t  gegentoärtig,  eö  in  t>en  S^rieg  ̂ e^en,  ber 

bie  uneblen  (Eigenfd)aften,  bie  23eftiatität  taufenb- 
fad)  entfeffett  unb  bie  Sugenben  nur  au^nat)män)eife 
in  Itbung  treten  lä^t. 

699. 

©efd)id)te  au§  S^ranfreic!^. 
®er   6oi)n   eine^   greifen   (Et)epaare^   foH   „ab- 

geftellt"  werben.  5)er  Q3ater  get)t  in  bie  Qcinc  — 
3ettet:  ber  einzige  Qot)n  ber  QBitn)e  ift  frei! 

QBer  3n)eifett  nod)  baran,  ba§  ber  ̂ oUU  red)t 
{)at,  ber  S^rieg  cnttviäcU  bie  ebetften  SJugenben  ber 
^enfd)en!  2tufopferung,  t)eroifd)e  Eingabe?  (Zä)on 
t>a<^  allgemeine  Q2ße{)rfpffem  tut  e^. 

700. 

2tn  ben  Meinen  S^rieg  (Eugenien^  muffen  nod) 
einmal  bie  (Enfet  ber  je^igen  Sieger  unb  23efiegten 

glauben  — 
®er  Heine  5?rieg  einer  t)übfd)en  S^rau  —  e^  ift 

bod)  gut,  ba^  ber  9}tenfd)  met)rteite  gebanfento^ 
t>a\)mUUl 

Ol),  ba^  man  ba^  QBort  ,,(Euer  33eftiatität!"  no^ 
nid)t  in  bie  amgang^fprad)e  aufgenommen  t)atl 
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701. 

^H  tveld)cn  ̂ ^rafen  nnb  nid)t^nui^xQcn  Siraben 

tpirb  man  i>xe  Q\xtcn,  bummcn  Q3öHcr  in  bie  23c- 
gctftcrung  be^  nä(i)\Un  furd)tbaren,  blutigen  ̂ riege^ 
^inetntje^en  unb  proflamtcrcn?! 

702. 
2)ic  S^ricg^ibplte. 

Q3on  ber  neucftcn  (Erftnbung  tpirb  bic  ganje  Strmce 

dnfad)  in  aöc  QBinbe  gcblafcn.    (£^  bleiben  5n)ei 
©egner  übrig.  „Qo  bumm  werben  tt)ir  nict)t  fein, 

n)ir  f(i)iffen  nad)  2tmerifa!" 
703. 

S)ie  Strmuf  bemoralifiert  mei^r,  al^  e^  ber  Über- 
mut be^  9leid)gen)orbenen  tun  fann.  ®er  9leid)- 

geborene  fennt  biefen  Übermut  nur  au^na^m^meife 

unb  nimmt  feine  befferen  Q3ert)ättniffe  fetbftt)erftänb- 
tid),  tva^  ben  ̂ Ki^braud)  in  anberer  9lid)tung  at^ 

ber  be^  felbftt)erftänblid)en  ®rude^  be^  ̂ apitat^ 
au^f(^Iie§t. 

QBenn  ber  Qtaat  bie  ©ummen  für  9}ZiIitär5n)ecEe 

für  i^umanitäre  unb  23ilbung^anftatten  auftpenben 

m'öä)tc,  tvxe  gar  batb  fät)e  bie  QBelt  fid)  anber^  an. 
2)ie  2trmut  n)ur3ett  in  biefer  SSIut-  unb  Q(i)tvexp 
fteuer,  bie  S)emoratifation,  ba^  5^äuftid)U)erben  alle^ 
anfonft  Hnt)eräu^erlid)en,  i>a^  geärt)ungene  ̂ xibot 
x>on  felbem  t)erfd)ulbet  bie  5?rieg^n>irtfd)aft  ber 
Qtaatm.  3ft  t>aß  ber  Stped? 

704. 

9!}ZititärpfIid)t    —    t)eiraten    fönnen    nur    bie 

©reife  —  für  anbere. 
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2)er  9)Zcnfd)  tDirb  feinet  2chen^  nimmer  fro^  im 
mot>evncn  (Ztaat 

705. 

S){e  Ivanen  tvibmen  fid)  immer  mci}v  unb  mc^r 

männtid^cn  23eruf^arfcn.  2)aö  fü^rt  aud)  gans  ju 

bcm  ern)ünfd)fcn  Suftanbe,  tpo  g^rauen,  auf  fid) 
allein  geftettt,  bie  g^amilie  fetbft  ermatten  !önnen. 
2)a  junge  unb  atte  9}länner  fid)  batb  au^fd)Iie§Ud) 

bem  9Jiititärbienfte  Qetveit}t  fe^en  n^erben  unb  g^a- 

milient)äter  nur  met)r  äeitn^eife  ̂ äu^tid)en  'pftid)ten 
tperben  genügen  tonnen  —  ber  ̂ riegerftaat  mit 
tvcxblxä)cn  23eamten  :c. 

706. 

Stuf  eine  (Eintabung  ber  „QBiener  g^rein)illigen  9lef- 
tunö^gefeßfd)aft"  ju  einer  ©emonftration,  bie  barfteUen 
foH,  tt)ie  bei  eleftrif(jf)em  Sicj^te  ein  ©d)tad)tfetb  t)on 
93ern)unbeten  unb  2:oten  aufgegärt  tvivb: 

„2td),"  tvüxbc  ein  Sbeotoge  fagen,  ,,xva§  it)v 
9}Zenfd)en  eud)  über  foId)e  g^ragen  ben  S^opf  3er- 
bre(t)t  unb  ba^  öerj  f(;f)n)er  mac^tl  Sd)afft  bie  Kriege 

ab  unb  bie  ©reuet  finb  {)inn)eg.  S^benfall^I" 
2lber  get)t  ba^^.  (E^re  atfo  ben  tätigen,  opfer- 

mutigen 9}Zännern,  bie  bie  (Za(i)c,  tpie  fie  teiber 
liegt,  anfaffen  unb  Stb^itfe,  fo  tvcit  fie  gebrad)t 
tperben  fann,  nid)t  nur  planen,  fonbem  in^  QBerf 

fe^en." 
707. 

Sie  (bie  9Kenfd)en)  tvoUen  Je^t  nod)  nid)t  baran, 

ohwoi}!  fie  ba^   infolge   it}ve^   gegenn)ärtigen  ®r- 
fennen^    logifd)   tun   müßten,   aber   folgenbe  ©e- 
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fd)tcd)tcr  tDcrben  \xd)  tvc^l  gar  md)t  invixdi)alUxx, 
t)or  bcn  meiffcn  ®d)Iad)t-  unb  S(^Iäd)tcrgrö§cn 
breit  au^aufpuden;  e§  tvxvt>  bann  bic  Seit  !ommcn 
jener  Setben,  bie  ff  iß,  aber  unermübtid),  !ctn  Opfer 

forbernb,  fonbern  berut)i9enb  ium  Seite  ber  ̂ enfd)- 
t)eit,  wenn  nid)t  gemirft,  fo  bod)  getitten. 

708. 

®te  g^rieben^tiga. 
Sie  iff  bm  ©ebanfen  ber  Seit,  nid)t  aber  t>m  Zat- 

fa(i)en  entfpred)enb. 
3{)r  t)abt  nid)t  bie  9}lad)t,  aQe  Q3ötfer  burd) 

g^rieben^tiebe  einjututlen.  £eiber  nic^tl  2) er  aber,  ber 
eä  t)ermöd)te,  ein  ein^etne^  —  e^  tväve  ha§  ebetfte  — 
einäufd)täfern,  ba§  e^  unbereit,  n)affento^  unter  ben 

anberen  baffünbe,  er  tvävc  nid)t  ein  g^reunb  ber 
^enfd)t)eit,  fonbern  nur  ein  g^einb  biefe^  Q3otfe^. 
©0  ftet)t  e^  teiber!  2)arum  !eine  S^rieben^- 

prebigten,  feinen  S^o^mopotiti^mu^,  fonbern  23e- 
tonung  be^  9Zationatgefüt)t^.  ®er  S^rieg  wxvt> 
fd)tie^tid)  ben  5^rieg  unmögtid)  mad)en.  9?id)t  bie 
9}Zitbe,  ber  ©reuet,  ber  t)immetfd)reienbe  ©reuet 
toar  t)on  je  ber  £et)rer  ber  Q3ötfer. 

709. 

S)a^  Q3orred)t  ber  ©eburt  ift  fein  Q3orurteit,  e^ 

ift  eine  Zat]aä)c  —  eine  teibige  n)ot)t,  aber  immerf)in 
eine.  2)ie  ©eburt  beffimmt  bie  9iationatität,  e^  ift 
nid)t  tvat)v,  ba^  e^  gteid)güttig  iff,  auf  toetd)em 

g^ted  grbe  ber  9}ienfd)  geboren  toirb,  biefer  S^ted 
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bcftimmt  feine  (£ntti)idtung  in  aUen  2tnfd)auun9cn 
über  ̂ fUct)fcn  unb  9le(i)tc,  Sitte  nnb  2trt,  gibt  i^m 
aud)  t>a§  3i>iom,  in  bem  er  nid)t  nur  fprid)t,  fonbern 
aud)  benW;  n)etd)e  ©prad)e  er  and^  fürber  erlernt, 
er  beult  in  ber  9}Zutterfpracf)e  unb  überträgt  feine 
&ct>anUn  me|)r  ober  n)eniger  gen)anbt  in  bie  frembe. 

710o 

©ibt  e^  irgenbtpo  in  ber  QBelt  nod)  eine  9iation 
n)ie  bie  unfere?  9Zur  bem  ®eutfd)en  fann  man  e^ 
nid)t  oft  genug  fagen  nni>  er  n)irb  e^  nxä)t  mübe  äu 
l)ören :  i>a%  er  beutf d)  fei,  \xnt>  t)ergi§t  e^  bod)  immer 
n)ieber! 

711. 

23ei  Iteinen  (armen)  Nationen  wiädt  fid)  bie  9Za- 
tionatität^frage  ganj  nad)  3uf(^nitt  ber  fo^iaten  ab. 
2tu(^  mit  terroriftifd)en  9}iittetn  2C. 

Srtanb  unb  S;fd)edf)en. 

712. 
5?ern  be^  9Zationatitätenft reitet   in 

23  ö  ̂  m  e  n. 
5t)r  lämpft  für  Sbeate^,  ©teic^bered)tigung  unb 

S^ortfd)ritt  unb  g^reitjeit,  fie  fämpfen  für  erteid)terten 
23rotern)erb  für  it)re  S^inber  unb  tanm  für  itjre 
gnfet. 

3n  bem  Stampf  erliegt  i|)r! 

713. 
2)ie  9Zationatität  met)r  at^  nottt)enbig  ju  hctonm, 

ift  fd)on  9lüdfd)ritt  auf  bem  (Entn^idtung^pfab  ber 
^enfd)t)eit. 

^ttsengvut>et.  8.  14 
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714. 

3n  glaubend-  unb  fonft  armen  Seiten  fteHt  ber 
ibeatfüd)ttgc  ̂ cnfd)  oft  btc  9Zat{onaHtät  at^  foId)c^ 
auf  unb  n){rb  9lat{onatfanatifer. 

60  btc  2)eutfd)cn,  je^t  bic  Qlatven. 

QBte  ba^  „cmid)tc"  [Sbcal],  ba^  t)et§t  ba§  (Er- 
rctd)bare  be^  3beat^  fi(^  aufnimmt,  ba§  bcad)tcn  bic 

Öei^fporne  m(i)t.  S){e  9lepubtif  „9Zorbamer{fa",  btc 
brtftfd)e  Q3crfaffun9,  bic  franjöfifci^cn  (E^angcmcnt^, 

ba^  S)cutfd)c  ̂ dä)  tönnUn  xi)nen  äctgcn,  n)aä  cigcnt- 
Ixä)  ba^tntcr  ftcdt. 

715. 

9iationat{fät^gcfü^tc  unb  ̂ ana- 
ti^mu^. 

9Ztd)t  ba§  bur(i^  irgcnb  n)ctd)c  23ctrad)tung  ober 
Q3ort)crfagc  ba^  Unt}cxl  ftd)  abn^cnbcn  Hc^c,  fonbcrn 
8U  fontrotlicrcn,  ba§  c^  t)ort)anbcn.  9ttd)t  ba^  2tuf- 
gcbcn,  bic  ̂ ftcgc  bcr  9ZationaHfät!  2tbcr  bod)  bic 

(Erl&nntni^,  ba§  ba^  nur  ein  SufäUige^!  QBie  9lcicb- 
tum  ober  nod)  fd)ärfcr:  n)ic  Sd)önt)cit,  nid)t  ©eifte^- 
gaben,  bic  bebingen  aud)  2(u^bitbung.  (E^  mag  ©tüä 
fein,  einer  bcDoräugfen  9Zation  an3ugel)örcn.  2tHc 
23itbung  mad)t  feinen  9ieger  n)ei^,  ob  fic  beffen 
6d)äbel  nid)t  mit  ber  Seit  änbert,  bleibt  bat)in- 
geftcUt,  aber  bic  übertjebung  auf  ©runb  be^  Su- 
fälligen  ift  ini)uman.  9}ian  mag  fidf)  bcr  ©aben,  bic 
man  überlommen,  freuen,  ftotj  it)rcr  fein,  aber  nid)t 
pro^ig. 
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716. 
S)ie   Jlationaixtät 

bct>vot}t  btc  9JZenfct)cn  nunmct)r  mit  S^ricgcu  unb 

fteHt  fid)  mcl)r  at^  jcbc  S^abtnettäpolitif  bcr  Q3cr- 
n){vflid)ung  be^  5:raumc^  t)om  cwiQcn  gerieben  ent- 
gegen. 

717. 

®ie  fran3öfifd)en  unb  ruffifd)en  90?aler  n)iefen  bie 
23etei(igung  an  ber  QBiener  (ö  ft  e  r  r  e  i  d)  t  f  d)  e  n) 
internationalen  2luä[teltung  äurüd. 

(Einem  23latt  entfäi^rt  bei  biefer  9}ielbung  ber 
©eufäer:  23eftagen^n)ert,  ba§  fetbft  in  Sad)en  ber 

5^unft  bie  ̂ otitif  breinfprid)t!   
©eu)i^! 
2tber  e^  mu^  nod)  t)iet  ärger,  beftemmenber, 

ftörenber  für  bie  altgemeine  (Enttpidtung,  ben  g^ort- 
fd)ritt  unb  ben  Q3erfe^r  t)on  vint>  3n)ifd)en  QBiffen- 
fd)aft  unb  5?unft  fommen,  bi^  eö  anber^  n)irb,  unb 
n)ir  bie  23arbarei,  in  ber  n)ir  f d)on  fteden  unb  ferner 
autreiben,  mit  gebü^renbem  Sd)reden  ernennen.  S)ie 
2tbt)itfe  n)irb  fid)  nur  unb  erft  mit  biefer  (£r!enntni^ 
einftelten,  toie  (eiber  bie  Sad)tage  einmal  ift.  S)ie 

Q3ert)ältniffe  fogar  t)erf(^ärfen,  ift  nxä)t  nur  pa- 
triotifd)--national,  fonbern  bienlid).  §ält  e^  niemanb 

met)r  au§,  bann  n)irb  fid)'^  Ja  geben. 

718. 

3 um  Slan)opt)iten. 
Sügeln  n)ir  xvexUv  unfern  öa^  nid)t,  üben  n)ir 

i{)n  frei  au^!  QBer  U)irb  aud)  fo  unpolitif(^  unb  fo 
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unmännticf)  fdn,  naä)  bem  ©el)eut  t)crätt)c{fctnbcr 
QBciber  ju  fragen,  bereu  93^änner  unb  0öt)ne  tjinge- 
fd)tad)fet  tDurben,  ober  um  beu  ftiHeu  ©ram  n)ei§- 
t)aar{9er  9}iäuuer?  ©ud)eu  Wh  ein  QSettretd)  3U 

grüubeu  —  e^  ift  jtpar  t)i^t)er  uod)  etu  jeber  QSerfud) 
9efd)e{tert  —  aber  e^  tann  ja  nn^  geltugeu,  uub 
wenn  e^  getuugeu  ift,  bauu  frageu  wiv  aud)  md)t 
baruad),  ba^  t)ou  t>en  9Zad)!ommeu  bie  23efteu  uub 

(Sbelfteu  uufere  Sateu  t)erbammeu  uub  uufer  2tu- 
beufeu  äu  bem  auberer  9D^eufct)euquäter  n)erfeu, 
bereu  ©ebäd)tm^  ber  9}Zeufd)t)e{t  S(I)aube  mad)t, 
beuuber9}leufd)  bebeutet  met)r  aH 
bie  9?atiou. 

719. 

9?euu3e^ute^   3cit)rt)uubert. 

2tIIe  meuf(^t)eittid)eu  Sbeate  ahQetan;  bie  uatio- 
uateu  an  it)re  GteHe  gefegt  —  atfo  t>a^  relatit) 
fteiuere.  Sie  uatiouateu  Sugeubeu  waren  immer 
ju  2tufaug  ber  S^uttureu. 
^an  ift  orbeuttid)  frot),  ba§  mau  feiue  2tu^fid)t 

t)at,  3U  ertebeu,  mit  aufei)u  äu  müffeu,  trie  fid)  um 
ba^,  wa^  eiuige  atte  fauatifc{)e  (Efet  eiugebrocft 
t)abeu,  bie  juugeu  (£fel  totfd)tageu  U:)erbeu. 

720. 

S)ie  mititärifd)e   (grjietjuug 

iu  beu  Q3onäfd)uteu,  U)ie  fie  iu  ̂ i'^nfreid) 
geplaut  U)urbe. 

2)er  2tlte  5um  Swttgeu:  3t)r  get)t  eiuer 
t)eitereu  uub   gtorrei(i)eu   Sufuuft   eutgegeu.    3t)r 
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tpcrbct  tu  öa^  jur  ̂ evÜQtdt,  bcnfetbcn  pvalti^ä) 
an^iuübcn,  eviOQen,  3^r  maffafricrt  cud),  tDcit  i^r 

g^rauäofcn  unt>  ®cutfd)c  —  atpci  fogcnanntc  5?utfur- 
t)öHcr  fdb:  ba^  ctnäigc  ®ute,  ma^  ba^  traben  fann, 
ba^  fid)  btc  un!ultit)tertcn  Q3ötfcr,  bic  bcm  äufct)cn, 
t)on  b  e  r  S^utfur  ntc^t^  t)crtangcn. 

3ft'^  ein  2)eutfd)cr  —  ̂ )tff,  paff  I  —  fo  Ict)rt  man 
cud). 

3ft'^  ein  g^ranjofc  —  ̂ uff,  )?iff  I  —  fo  Ui}vt  man 
bencn. 

721. 

SBcmcrfung  ju  einer  Seitung^nofij  t)om  3.  Sanuar 
188v3,  nad)  n>etd)er  bie  3un9tfd)ed)en  burd)  S^onbolenj- 
bepefd)en  gu  ©ambefta^  Sob  für  ben  9let)and)e9ebanlen 
bemonftrieren. 

2tHe  2[d)tun9  t)or  btefcr  offen  3ur  ©diau  getra- 

genen g^etnbfeligfett.  Q3öl!erän)tft  tft  alterbfng^  ba^ 
S^raurigfte  für  ben  ̂ ortfd)ritf,  bic  ̂ vexi}dt  zc,  aber 
wie  e^  nun  einmal  ift,  fo  glauben  wiv  2)eutfd)e,  bie 
tDir  ben  Snftinff  t)abcn,  Qct)a^t  ju  fein,  t)erfid)ern 
äu  fönnen:  e^  tft  gegenfetfigl 
®a^  t)er!teiftert  tcin  offiäielte^,  offi^iöfe^  ober 

fonfu^  !o^mopotitifd)e^  ©efafet  unb  ©efd)reibe:  bie 

©apÄa  ift  ber  9JationaIitäten-,  ber  9laffen!rieg,  bie 
(St)ar9bbi^  bie  anard)iftif d)  -  fojiate  9?et)otufion. 
Seib  frot),  bie  xl}v  feine  ̂ tnber  t^abt 

unb  fein  —  9)  era  I 
Ötra  ber  Q3erfö^nung! 
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722. 

2C  n  f  i  f  c  m  1 1  i  ̂  m  u  ̂  

yaQt  btc  3ubcn  t>om  QBaffcr,  um  fctbft  ju  f{fd)en, 
t)crbammt  {t)re  ̂ rafttfcn  bort,  um  ftc  fctbft  ju  üben. 

Seufäutagc  —  ibeatc  Stete?! 

723. 

®ie  5^orruption  ift  infcrnationat,  nur  \)aben  bic 
3uben,   atä   mit   bcm    Qtoä   auf    bcn   ̂ Kammon 
brclftcrt,  met)v  ZaUnt  ba^u. 

724. 

3  u  b  c  n. 

2tltc  S^mt)eit  t)abcn,  aber  feine  Q3erpftid)tung 
babei  anerlcnnen  tvoUen,  ̂ an  rcbet  bcn  £cutcn  fo- 
laxxQC  t)or  t)on  9J?enf(i)enred)ten  unb  ba§  ftc  bic 

t)ättcn  —  ot)nc  aber  babci  ju  betonen,  ba^  erft 
9[)Z  c  n  f  d)  e  n  auf  biefe  ̂ ^ä)U  2tnfprud)  ̂ aben.  (£^ 
gibt  einen  9}ii^braud)  be^  9?ed)te^,  n)ic  e^  9lcIigion 
o^nc  ©egen  gibt.  SoH  man  eräieljen  unb  bann  bie 

g^reit)eit  geben  ober  bie  5reit)eit  geben  unb  bie  (Ent- 
n)i(jEIung  bem  QBetter  übertaffen? 

23etreff^  ber  rumänifd)en  Su^en  fagte  ba^ 

„9?.  2).  3."*  //Unb  n)ären  fie  fo  t)erabfd)euen^n>ert 
gefät)rIi(J),  at^  man  fie  xna(i)t,  unb  ginge  9lumänien 
barüber  jugrunbe,  bie^  fct)iene  ba^  geringere  übet, 
at^  ba^  ber  23ertiner  Q3ertrag  jur  6d)mad)  (Europa^ 
ni(i)t  au^gefül)rt  trerbe.  2ttfo:  fiat  justitia  etc.  (Etjr- 
tid),  xi}v  Serren,  banbette  e^  fid)  um  eine  anbere 
9laffe,  rebetet  if)r  and}  fo?  S)a  n)ürbe  gefagt  toerben: 
t)om  ibeaten,  aber  ettvaß  unpraftifd)en,  weil  ba^ 
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£anb  t)crbcrl)cnbcn  ©tanbpunftc  bürftc  bod>  absu- 

fc^cn  fein  u.  f,  tt>." 

725. 

3n  öffcrmd)    iff   bcr   9}Zonard)    bcr  5?itt    bc^ 

Qtaatc^  —  ob  man  beffen  ̂ ^ffigfdt  tric  immer 

n)erten  mag,  bie  9lid)fi9feit  biefer  ̂ otiti!  muft  an- 
erfannt  n)erben. 

726. 

QBenn  aud)  nid)t  unfere  2)iptomaten,  fo  finb  bod) 
unfere    ©ete^rfen    barüber   einig,    ba§    nad)    bem 

„franfen  9}Zann"  bie  franle  9)Zabame  Stuffria  in 
23e]^anbtung  fäme. 

727. 

Ö  ff  e  r  r  e  { d). 
^enn  nid)t  äußere  Stürme  ben  Serfe^ung^proaeB 

aufhatten  unb  3eitn)eitig  unf erbred) en,  get)t  er  ffetig 
t)or  fid). 

728. 

23i^mard^  9laf,  ben  6d)n)erpunft  naä)  Often  ju 

t?erlegen,  fi(^  atfo  aU  itveiU^  6tan)enreid)  auf- 
äufpieten  unb  baburd)  9lu^Ianb^  (Eiferfud)t  waä)- 
äurufen,  tvav  für  öfterreid)  ber  benfbar  et)rtid)ffe 

eine^  —  g^einbe^I 

3{?m  3U  folgen,  ba^  —  Itnftügffe! 

729. 

23öf)men  —   5?önigreid). 
Öfterreid)  ber  itveiU  ftan)ifd)e  Qtaat,  ba^er  in 

©egnerfd)aff  äu  9lu§tanb  gefteHf.  QBie  einft  bie  (Ein-- 
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tvanbcmriQ  an^  bem  9leid)e  in  bte  Oftmarf,  23ö{)mcn, 

Hngarn  zc,  ftattgcfunbcn,  fo  n){rb  jc^t  Me  9lü(f- 
tranbcrung  bcr  ®cutfd)cn  in  t>a§  ncui^,  tvoi}li)abent> 
n>crbcnbß  ̂ cxä)  beginnen. 

730. 

(Ein  ftan)if(i)e^,  unbcutfd)e§  9leicf)  —  gctjt  nid)t. 
2)a  tvüvbm  bie  9lit)aten  fid)  gegenüber  [bem]  ̂ on- 
avä)[en\  einigen  —  aur  S;eitung.  2lber  ba^  £anb  t)at 
unerfd)öpflid)e  Sitf^quetlen  —  e^  mu§  mit  g^örbe= 
rung  unb  2tu^bilbung  berfetben  mögtid)ffe  g^reit)eit 
gegeben  trerben.  ®er  S^aifer  mu^  fid)  mit  ber  ̂ aö)t 
be^  ̂ räfibenten  einer  9^epubtif  begnügen  —  bie 
2entc  muffen  fid)  regieren  —  einen  23unbe^rat  be- 

fd)iden.  QBenn  fid)'^  barum  ijanbett,  neben  ber  teib- 
tid)en  QSoi^tfa^rt  aud)  geiftige  ©üter  ̂ u  t?erteibigen, 
bann  tpei^rt  fid)  jeber.  2)ie  Oftmarl  ift  n)ieber  ba. 

731. 
Gonberbar,  ba^  e^  ben  9Zationaten  nid)t  einfällt, 

wie  fie  t)on  ben  unter  it)nen  n)ot)nenben  2)eutfd)en 
ba^  Stufgeben  einer  cntwidelUn  6prad)e,  einer 
überreid)en  £iteratur,  dne§  i^ö^eren  ©tanbpuniteä 
aller  2ehen^=  unb  Q33eltanfd)auung  t)erlangen,  ja  ben 
ganzen  Qtaat  3U  gunffen  Surüdgebtiebener  unb  jum 
©d)aben  Q3orgefd)rittener  eintaben,  fid)  auf  bie 
nieberere  S^ulturftufe  äurüdäufd)rauben  unb  baf)in 
nod)maI  äu  taufen,  n)0  er  fd)on  geftanben  t)atte. 

732. 
3n  QBien  geboren,  ba^  ̂ ie^  et)mat^:  auf  beutfd)em 

23oben  geboren,  atfo:  ein  S)eutfd)er  fein. 
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®a^  tjei^t  c^  jc^t  md)t  metjr,  unb  ba^  enthält  alk^. 
®a^  ift  bic  (Erflärung  für  üictc^  ltncrqu{dtid)c 

in  QBicn. 

5?ctn  5?  c  r  n  metjr,  ein  5?ongtomcrat. 

733. 
3n  biefcm  £anbc  (öfferreid))   lä^t   man  feinen 

Sumpen  fallen. 

734. 
®a^  Stbgeorbncfcnljau^  crtlärfe  bic  QSJat)!  t>on  jtDötf 

Stbgcorbncten  für  gültig  unb  ̂ u  9lecf)t  beftct)cnb,  n^clc^c 
ba^  9leid)^gerid)t  at^  eine  9lcd)f^t)crlc$ung  er-- 
flärt  i}atte, 

QSa^  finb  ba^  für  Suftänbe? 
Q2ßa^tmanöt)er  fpieten  in  aller  Serren  fiänbern,  wo 

Q3ßäl)ter  unb  Q2ßal)tn)er&er  eyiftieren,  eine  9?olIe,  aber 
ba§  fid)  irgenbn)o  dn  Statff)atfer  au^  ©efäKigfeit 

gegen  bie  9legierung  —  fetbff  auf  bie  2tu^fid)t  ̂ in, 
biefer  al^  ̂ Kinifter  beijutrefen,  fo  tvcit  foÄfe  t)in- 
reiben  taffen,  ba%  er  eine  9?ed)t^t)erte^ung  begei^t, 
t>a%  irgenbn)o  eine  ̂ ayontät  fo  brutal  n)äre,  biefe 

9?ed)t^t)erte$ung  gutäutjei^en  —  man  nenne  mir 
ba^  £anb,  ba§  id)  e^  3unäd)ft  bem,  beffen  23ürger  id) 
bin,  beftage. 

2tber  fet)en  n)ir  ab  t)on  ben  9}Zanöt)ern,  legen  n)ir 

ba^  Öauptaugenmerf  auf  ba^  Q3otf  unb  ba^  9?ed)t^- 

bett)u§tfein  be^fetben  —  n)a^  finb  t>enn  in  beffen 
2lugen  bie  9}lanöt)rierenben?  Untergrabt  ben  23oben 
unb  batb  t)abt  itfv  nid)t  metjr,  n)orauf  it)r  fte^en 
fönnt. 
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735. 

(£^  tDirb  ein  cbcnfo  großer  ̂ ct}Uv  fein,  an  bcm 
t>K  9Jlenfd)^cit  tpieber  ju  forrigicrcn  t)at,  an  bie 

Stelle  ber  5Hr(f)e  (^letigion),  bie  bie  geiftigen  Snter- 
effen  be^  Q3otfe^  aufäufaugen  t)erffanb,  je^t  ben 
Staat  äu  f e^en,  ber  ba^  mit  ben  materiellen  ju  ftanbe 
bringt. 

736. 
^vüi)cv  fanben  bie  S)errfd)er  im  (Erobern  einen 

ebenfo  nü^ttd)en  at^  angenet)men  23eruf. 

®a  je^t  attmä{)tid)  ba^  S^rieben^bebürfni^  aller 
Q3ütfer  ein  immer  grö^ere^  tpirb,  fd)einen  fie  mit 
met)r  gutem  QBiUen  at^  ©efd)ic!  fi^)  auf  ba^  innere 

9legiment,  ben  ̂ ?artamentarif(^en  ober  unpartamen- 
tarifd)en  9legierung^fport  su  toerfen. 

737. 

2)a^  ift  nid^t  mei)v  9}lipraud)  ber  2tmt^gett)att, 
ba^  ift  2tmtöbraud)  ber  ̂ x^Qetvalt 

738. 
3l)r  bürft  Solbaten  fein,  fteuerjatjtenbe  23ürger, 

9Zarren,  aber  9}Zenf(!f)en  nid)t. 

739. 

(Ein     gefe^tid)     nid)t     anerlannte^     9letigionö- 
befenntni^  —  o  Staat! 

740. 

2)ie  Seit  ift  fern  —  aber  fie  fommt,  wo  bie  ©e- 
meinbe,  bie  naä)  freier  Q3ßa:^t  fid)  i^re  Snftitutionen 
beftimmt,  unangefod)ten  neben  (Semeinben  anberer 
3nftitutionen,  ben  Staat  bilbet. 
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2)ic  ©emcinbcn,  bic  in  i^vcm  23annfmfe  bic  ̂ a^ 
mitte,  bte  5lHrd)c  :c.,  auftreten  ober  bcftct)cn  taffcn 
fönnen;  trcm  c^  md)t  gefällt,  bcr  t)cvtvxvtt  fein  9led)t, 
ber  trete  a\x<o. 

(Ein  S^ntrum  aHgemeinen  Q3erfet)r^  n)irb  e^  geben, 
t)offenttid)  fiet)t  bie  Sufunft^jentrate  ebenfo  ganj 
[anber^]  a\x^  n)ie  bie  ledigen  ©ro^ftäbte,  fo  ganj 
anber^,  wie  bie  Sufunft^einigung  beut,  \va§  n)ir  je^t 

„Staat"  nennen,  [nic^t  ät)nti(i)  fiet)t]. 
741. 

2)a^   neue   Strafgefe^. 
g^  finb  bod)  lauter  menf(f)tid)e  (£inrid)tungen  nnb 

2)inge:    ©ott,   (£^e,   ̂ amitie  ec.    Me^   mu§   ge- 
fpreiät  unb  gepölgt  tx)erben. 

742. 
2) er  9D^enf(i)  ftotpert  in  einemfort  über  ©efe^e, 

(Srtäffe,  Q3erorbnungen  —  bie  reine  ̂ apiermotte. 

743. 
S)ie   S^ufur. 

a)  ®ie  ̂ urd)t  x>ov  ber  S^nfur. 

Satte  ©etegent)eit,  mit  23iörnfon  äufammenju- 
fommen.  ®er  S^nfur  mürbe  getegenttid)  (£rtt)ät)nung 

getan.  „3ft  ba^  etwa^  23öfe^?"  fragte  bie  ©ema^tin 
meinet  norbifd)en  5?olIegen.  3d)  t)erfid)erte,  e^  tväve 

ba^  23öfefte,  tva^  fid)  ein  bramatifd)er  2lutor  t)or- 
ftellen  lönne,  etma^,  ba^  ermögtid)t,  ba§  t>on  ̂ otisei 

n)egen  (Staate  n)egen?)  feine  2trbeit  in  5^age  ge= 
fteKt  n)irb. 
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b)  2)ic  ̂ \xxä)t  ber  Scnfur. 
9)at  ber  bramattfd)c  2lutor  nad)  bem  bt^t)cr  über 

bic  Senfur  ©cfagtcn  attc  itrfad)c  äur  9ercd)tcn 

g^urd)t  t)or  ber  Scnfur,  bic  it)n  jur  £tnprobu!tit)ität 
t)erurtc{len  fann,  fo  ̂ at  aud)  bie  Senfur  it)rerfc{tä 

X)ov  bcn  böfcn,  böfen  bramattfd)en  2tutorcn  S^urd)t, 
fie  fürd)tct  fid),  ba§  —  n){e  ber  QStener  fagt  —  c^ 
fd)on  nimmer  fd)ön  ift. 

9ie{n,  e^  ift  nimmer  fd)ön! 

„S^önnfe  eine  9i}Jeuterei  ]^ert)orrufen/'  fd)rieb  ein 
beforgter  S^nfor,  nm  bie  6treid)un9  eine^  Qdnien 

doupletg  äu  re(ä)tfertigen,  in  ben  für  bie  I)öt)ere  23e- 
t)örbe  (bie  ®fatft)atterei)  beigelegten  23ericf)t. 

744. 

Q3Bir  bramatifd)e  2tutoren  öfterreid)^  ftetjen  t)eute 

mef)r  at^  je  einer  gan^  unsn^eibeufigen  Senfur  gegen- 
über, n)etd)e  un^  gerne  bie  ̂ rei^eit  geftatfet,  atte^ 

äu  fd)reiben,  unb  fid)  au^  ber  ©egenfeitigfeit  bie 
anbere  nimmt,  aUe^  n)ieber  ju  ftreid)en.  23efagte 
Same  Senfur  ift  nämtid)  unget)euer  beforgt  um 

Sitte  unb  Qtaat  unb  9?etigion,  n)eld)e  fef)r  ärm-- 
tid)e  Sttftitutionen  fein  muffen,  ba  fie  fd)on  burd) 
einen  einzigen  bö^n)illigen  2tutor  erfd)üttert  tperben 
fönnen. 

745. 
QBie  Dieter  anbere,  fo  tvivb  anä)  einften^  ba^ 

5?onfi^3ieren  t)on  Seitungen  ben  fünftigen  ©e- 
fd)ted)tern  unget)euer  fomifd)  t)orfommen,  befonber^ 
in  ber  t)eud)Ierifd)  aU  liberal  brapierten  9?egie- 
rung^epod)e    be^    lonffitutioneHen    Gpffem^    t^on 
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t)cutc;  im  abfoIutiffifd)cn  9?e9icrun9^fpftcm  ging  c^ 
noä)  an,  ha§  tanbc^t)ätcrt{d)  für  ba^  9) eil  ber 
fianbc^finbcr  eine  bcffcrtpiffcnbe  Sorge  t)orfd)üt3te. 
^cnn  aber  ba^  Q3otf  bur(^  ̂ Dlanbatarc  t)or  fid)  felbff 

gefd)üf)t  tDirb,  ba^  tft  bod)  ,/gfpaffig". 

746. 

,,^enn  e^  in  einem  ©efd){d)t^n)er!c  ftünbc  .  .  ." 
®a^  {ft  ber  tpunbc  ̂ unltl  ̂ ann  'oev\at)ven  t>enn 

für  eine  3eitfd)rift  bie  n)ettgefd)td)t(td)en  S)umm-- 
{)e{ten?  QBann  ift  ein  Summfopf  unb  ein  Sd)uft 
ot)ne  ©efat)r  gebüt)renb  fo  ju  titulieren?  QBann  tft 
ba^  ertaubt,  tDann  t)erpönt?  2)er  gefd)id)tlid)e  Sffap 
tauft  ja  aud)  burd)  3eitfd)riften!  ®ie  ©efat)r  liegt 

nat)e,  ba§  bie  fo  geübte  3^nfur  anä)  fid)  in  tt)iffen-- 
fd)afttid)e  (Erörterungen,  in  gefd)id)ttid)e  n)ie  in 
anbere,  mengt,  t)on  ber  3^itfd)rift  nad^  ben  23üd)ern 

greift. 

S)ie  f)errf(^enben  g^ürftent)äufer  zc,  finb  fämtlid) 
burd)  S^ritifen  ber  t)erftorbenen  9)Zitgtieber  äu  be-- 
teibigen.  QSann  ift  ein  g^ürff  fo  tot,  ba§  man  ii)n 
nid)t  met)r  beteibigt?  9S>ann  ift  er  i^iftorifd)? 
9}Zand)er  (Etjaratter  n)irb  fd)on  burd)  bie  einfache 

S)arftellung  —  wie  er  mar  —  ni(i^t  fd)ön. 
2)a^  gitt  ja  nur  t)on  unferer  3^it.  S)ie  nac^  un^ 

n)irb  erften^  bie  2eute  fet)r  objeltit)  t>eo^a(i)ten 
lernen  (ot)ne  ©unff  ober  Kngunff),  gtoeiten^  n)irb 
e€>  fd)n)er  fein,  ba^  Q33ort  unb  feine  Q3erbreitung  ju 
fontroHieren.  2)ie  Settern  tvevt>en  nn^  bereite  äu 

fd)n)erfäöig,  bie  Qaä)e  wivt>  rafd)er  get)n.  QSer  ion- 
fi^äiert  bie  &e!tograpt)en,  bie  ©d)reibmafd)inen  ac? 
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747. 

3  enf  ur. 

(Ein  2)td)tcr  t)ört  in  bic  Sufunft,  er  i)'6tt  ba'^ 
2)röt)nctt  ber  ©d)rittc  noä^  au^er  bcr  Seit. 

©r  n)ill  n)arnßn,  ba  legt  tt)m  btc  ̂ olisei  bic 
Ringer  [auf  tcn  9}lunb]  unb  fagt:  QSßamen  6te 
md)t,  ba^  beunrutjigt  nur! 

748. 

2)ic  Q3erfdncrung  bringt  c^  ba^tn,  wo  c^  ber  6o- 
äiatt^mu^  t}aben  wiü. 

9}ian  barf  burd)  S^omöbicn  jum  SBeifpiet  ober 
anber^  mernanb  bcteibigen,  fein  3nbit)ibuum,  feinen 
Qtant),  feine  9leIigion^gemeinfd)aft,  nid)t  tx^n  (Btaat, 
eigene  ober  frembe  9legierungen,  feine  9lation  :c.  — 
nationale  (Empfinblid)feit  ju  fd)onen,  n)erben  ftaffi- 
fd)e  ©tüde  t)om  S|)eater  t)erbannt,  äeitgenöffifd)e 
finb  t)on  öau^  an§  t>on  ̂ a^rnfter  2trt. 

3cf)  beneibe  bie  .künftigen  nid)t  um  it)re  rut)ige 

QBelt,  um  bie  fonftifttofe  Sd)on3eit  aller  (grbärm- 
tid)feit,  9iiebertrad)t  unb  ®ummt)eit,  bie  au^  bem 
©anjen  ba  t)erau^n>ad)fen  mu§,  bie  internationale 
2)utbung^periobe,  wo  aUe^  unb  alle  im  ©leid)t)eitä- 
brei  allgemeiner  (Erbärmli(^feit  t)erumfd)tx)immen 
nnt>  [fid)]  wälzen  tperben. 

749. 

2)a^  2ttbernfte  wäve  e^  tt)ol)I,  n^enn  ein  9}Zann  bie 
Q3ßetterfal)ne    auf    feinem    2)ad)e    feftnieten,    bie 
^enfterrat)men  feftnagetn  lie^e,  um  bet)aupten  ju 

fönnen,  e^  gelje  fein  QBinb.  QBa§  tut  bie  ©taat^- 
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Qctvalt  oft  ant>evc§  in  bro^cnbcr  3clt,  wenn  fic 
offene^  9lcl)cn  nnt>  deinen  t)crbicf et? 

750. 

S)ic  g=urd)t  t)or  bcr  3cnfur. 

3a,  xt)v  tonnt  burd)  g^erntjalten  aller  3bee,  aller 
(SnttPtdftung,  burd)  ®{nfd)ränfun9  auf  abgeleierte 
Zticmen  bem  ̂ ubtifum  ba^  Sweater  t)erteiben, 

9le{d)9ü(tig  mad)en  unb  ber  ̂ unff  aU  fotd)er  uner- 

me^lid)  fd)aben  —  bte  te^te  ©orge  aber  tDtrb  mä) 
t)ereite(t.  ®{e  3been  t)on  ben  ̂ Jiaffen  abt)atten  !önnt 

it)r  bodf)  md)t,  unb  je  tDemger  S){^fuffion,  je  t)er- 
tporrener  unb  ungegorener  tvevben  fie  aufgenommen 

unb  einfeitig,  t)erberbt{d)  entn)i(Jett. 

751. 

e^  ertoedt  aHerbing^  einiget  23ebenfen,  tvcnn  ben 

9legierern  bie  9legterten  ntd)t  bumm  genug  er- 

fd)einen,  aber  iebenfaß^  iff  e^  ein  gan^  fetbftt)er- 

ftänbl{d)e^  ©ebaren,  n^enn  in  biefem  Stalle  bie  9?e- 
gierer  bie  9legierten  auf  ii^r  (ber  erfteren)  ©eifte^- 
ni^eau  t)erab3ubrüden  t)erfud)en. 

752. 
2ttte  9lid)tungen   t)ern)ertenl 

2nnan^  ©öftergefpräd)e!     eoUten  fie  fid)  nici^t 

aU    Seiligengefpräd^e    bearbeiten    taffen    (Soten- 
gefpräd)e)? 

deinem  g^einbe  geb  id)  ben  9lat.  (£r  t)ättc  nur 
einen  £ef er  —  ben  Qiaat^antvalt 

SCrlftopi^ane^-'ptaten  —  t)erfpatet. 
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753. 

^viV(i)t  t)OV  bcr   Scnfur. 
^enn  man  e§  aber  ganj  et)vliä)  meint  mit  feinem 

Sd)affen,  t>ann  tann  man  ftd)  n)o^t  auä)  öffenttid) 

betragen,  tpenn  einem  bie  SSebingungen  t)ier3u  ent- 
aogen  n^erben. 

754. 
2)a^  Stufreisen  be^  Q3otfe^. 

®pred)en  foll'^  nid)t.  (gnbtid)  berftet  bie  t?ert)attene 
^ut  in  Serftörung^trieb,  in  Sertramptung^gelüft 
an^,  Q2ßat)nfinn,  ber  nur  naä)  23efriebigung  be^ 

Saffe^  ted)ät,  ot)ne  felbft  bie  S^otgen  für  bie  eigene 
^erf on  äu  bebenfen,  ja,  tro^  er  fie  bebaä^tl 

755. 
S)er  Gtaat  in  feiner  gegentpärtigen  Q3erfaffung 

n)irb  (im  ©egenfalje  äu  früt)eren  Seiten)  nid)t  nur 
t)on  ben  9}iinberbemittelten,  benen  er  aEe  ot)nebie^ 
fettenen  ©enüffe  erfd)tt)ert,  fonbern  aud)  t)on  ben 
9?ei(ä)en,  beren  ©üter  er  auf  unertt)ünfd)te  2trt  t)er- 
n)enbet,  nur  mei^r  aU  eine  £aft  empfunben. 

756. 
Q3ßie    einem    bie    (Slterntiebe    burd)    mißratene 

5?inber,  bie  5?inbeötiebe  burd)  unn)ürbige  gttern,  fo 
tann  einem  bie  Q3atertanb^tiebe  burd)  S^ftitutionen 
u.  f.  tP.  fet)r  erfd)trert  n^erben. 

757. 
®ie   Snbifferenten, 

benen  man  aUe  Suff  am  Qtaate  genommen  unb  aEe 
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£aft  aufgdnivbct  i)at,  \xe  xvcvhen  qUiö^qüIHq  bcm 
Stampfe  um  beffcn  ©Eiftcnj  äufct)en. 

758. 
Hnt^r  bcn  (Elcmcnfen,  voetdic  fid)  ftcmmcn  gegen 

bte  utitciblic^cn  (gingviffc  unfcvc^  mobcrncn  ©taatcä 
in  ba!^  fioDcn  be^  einäctncn,  bereitet  fid)  eine  gro^e 

9lea!tion  'oov  —  fie  glauben  in  ber  23efd)ränfung 
früt)erer  Seiten  —  ot}n(i  fid)  an  beren  23efd)eibent)eit 
uwb  3ufriebent)eit  aniuUtincn  —  ba^  9}Zufter  ge- 
funben  ju  t)aben,  barin  2tb^itfe  tDenigften^  für  bie 

größten  llnannet)mli(i^feiten  liege,  bat)er  bie  t)er- 
biffenen  unb  üerlniffenen  9lüdtt)ärtfer. 

3n  ben  Serben  alter  Stnftänbigen  unb  (Eblen  be- 
reitet fid)  gegenüber  biefer  9?ea!tion  —  bie  nur  aHe^ 

Hngemad)  t)erfd)ärft,  bie  fülle  9lefignation  t)or. 

759. 

Sie  el)rtid)en  £eute  jie^n  fid)  jurüd.  öxtrrat)! 
2)ie  Seit  ber  £umpe  ift  ba! 

760. 
Ob  unfere  S^it  erbärmtid)  ift  ba^  unterliegt 

leiner  S^rage. 
g^rü^er  lebten  bie  9}Zenfd)en  bod)  ganj  in  ber 

i^ren,  tvavcn  S^erle,  bie  ettva^^  t)or  fid)  brad)ten,  unb 
tvmn  e^  i^nen  gar  ju  arg  auf  (Erben  n)urbe,  fo 
^lüä)tcUn  fie  in^  S:ranf3enbente,  ba^  it)nen  fo  ober 
fo  glaubtid)  n^ar,  verlangten  t)on  it)rem  (Erlöfer  unb 
i>em  Stmmel  aUe^,  n)a^  i^nen  ct>m  abging. 
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QBir  aber  ftüd)tcn  \xn^  in  btc  9ricd)ifd)en,  att- 
römifd)cn,  ägpptif^cn,  tnbifd)cn,  attt)eutfd)cn,  in 
alle  Seiten,  in  ber  unferen  ftnben  mir  md)t  t)tet  ju 
erre{d)en  unb  unä  unbetjagttd)  genug. 

761. 

(£^e,  Q3ern)attun9  zc. 
®a§  of)ne  Störung  ber  bcffetjenben  Orbnung  an 

ble  bermatigen  (Einrid)tungen,  fon)ot)I  ftaatU(i)e  at^ 
foätale,  md)t  Hei  gerüt)rt  n)erben  barf,  iff  nd)t{g, 
ot)ne  aber  für  bxe  Q3ortreffttd)feit  btefer  Orbnung  au 
fpred)en.  (E^  ift  tme  mit  einem  S^teibung^ftüd,  ba^ 
unbequem  äu  tragen  fein  mag,  aber  e^  bätt  infoti^eit 

tparm  unb  man  n^ei^  !ein  anbere^,  'ß  ift  überbcm 
9}lobe. 

762. 
5?  u  1 1  u  r. 

2)a  bie  [S^uttur]  ben  oberen   3et)ntaufenb  tat^ 
2chen  fd)ön  ma(^t,  aber  bie  anbern  nxä)t§  baDon 
l}dben,  läge  nid)t^  an  ber  Serftörung  jetziger  5?uttur. 

9Zeun  Monate  braud)t  eö,  um  im  n)eibttd)en  9?Zen- 
fd)enteib    bie    größte    9?et)otution    i)evx>ovinn\^en, 
9}lenfd)enatter,  um  eine  ffaat(ict)e  9leDotution. 

763. 

92  0 1,   ®  e  I  b  ff  m  0  r  b   unb   03  e  r  b  r  e  d)  c  n. 

2tt(e,  bie  fid)  au^  9Zot  ben  Sob  geben,  af(e,  u^etd)e 
biefetbe  ju  Q3erbred)en  reijt,  finb  biefem  S)afein 
gegenüber  tueber  äberbrüffige  nod)  llnäufriebene, 
fie  finb  nur  2tn!tägcr  gegen  bie  2trt,  mie  mir  un^ 
ba^3fe(be  eingerid)tet  t)ahen. 
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764. 

3)ic  £cute  glauben  ̂ rirftid),  wenn  \u  alte  9lifje 
mit  altem  23rc{  t)erfd)m{eren,  mor[d)c  23alfcn  uiib 

baß  geborftcnc  9}Jaucrtperf  firniffcn  zc.  —  bic  Sa- 
petc  tvxxtt  md)t  äufammcn3icf)cnb  —  baf^  ba^  alte 
(öcbäube  plt. 

765. 
®{c  9lea!tion 

cräcugt  tmcber  ein  ©cfd)led)t,  ba^  jur  (£{n!et)r  ge- 
atpungcn  mirb.  QBir  t)aben  md)t  ju  fpotten,  ba|3  bic 

2lct)tunbt)ter3{gcr  bic  „©rcuäboten"  9efd)mu99clt 
unb  nur  bic  ̂ .QKtener  Stjcatcräcitung"  gelcfcn.  QBic 
lafcn  fie  bic  „©rcnsbotcn",  unb  wa<^  tafcn  fic  in  bic 
„S;t)catcräcitung"  t)incin,  unb  wie  X)evQvnben  fic  fid) 
in  bcn  titcranfd)cn  6d)a^!  Q!Bal)r{)aftig,  c^  tut 

bicfcm  ©cfd)Icd)tc  not.  2)ic  9lca!tion  ift  bic  g^affcn- 
prcbigt,  bic  23upl)ung  für  bic^  ©cfd)lc(^t,  c^  n)irb 
geläutert,  tat!räftig  unb  fraftbcrt)uf3t  au^  bcrfclbcn 
l)crt)orgct)cn.  S)ic  jdjt  beliebte  liberale  2)ufelei  !ann 

tpcitcr  nid)t  fo  fortgeben.  3n  bicfcm  Sinne  jum  t)or- 
au^  allen,  bic  an  bcr  9lca!tion  mitarbeiteten,  bcn 
beffen  S)an!.  (Ein  Q3orfd)aucnber. 

766. 

^ie   ftille    (paffiDc)    91  e Solution. 
®cr  Qteneve^etntov  tDirb  fic^  cinfinben,  fein 

S^röbter  tpirb  3U  bieten  n)agcn,  feine  öanb  tmrb  fid) 
anlegen,  bic  öabfcliglciten  n)cg3ufd)affcn. 

2)er  5^ricger  tvirb  fein  &etvet}v  nxd)t  im  (5tant>e 
t}aben. 

15* 
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767. 

®ic  9?uffen,  wenn  fie  anbcvä  im  S^vicge  (Erfolg 

i)ahen,  \vevt>m  aüen  curopäifd)cn  anard)tfd)en  (Ete- 
menten  ate  23efveicr  t)on  —  bcr  S^ultur  crfd)etncu. 

768. 
(Eben  ba  etnmat  bcr  Suftanb  bcr  QSitbtjcit,  ba^  ift 

bcr  iDar,  wo  aüerbing^  (Sütergemeinfd)aft  bcrart 
beftanb,  ba^  ©ut  unb  OBcib  jeber  na^m,  bcr  bie 
93?ad)t  baju  i^atU,  fo  entftanb  bie  Socfung  nad)  bem 
Stüeinbefii)  unb  beffeu  Sid)erun9,  ba^  iff  Staat  unb 

g^amitie;  fobatb  ba^  fid)  gefeftet,  iff  nid)t  me^r  ber 
2tüeiubefi(3,  fonbern  ber  burd)  ©etDalt,  £ift  zc.  er- 
f(rebte  Q3ietl)efi(),  ©emeinbefi^  ha^  Sodenbe. 

2a^t  i)eute  ©üter  unb  ̂ ISeiber  gemein  fein,  fo  tritt 
ber  atte  ̂ aü  toieber  ein.  3e^t  todt  ber  unbebingte 
©enu^,  bann  n^ürbe  ber  bebungene  toden. 

769. 

3  ebe  9?eDo tution 

iff  Derberbtid),  fie  fd)afft  bie  9?eaftion,  fie  fef3t  ©e- 
walt  gegen  ©etoatt,  fie  i^emmt  bie  friebtid)e  (Entmid- 
tung,  berjufolge  eö  fd)Iie^Iid)  bat)in  fommen  xvivh 
unb  mu^,  ba^  tviv  burd)  2tu^breitung  be^  ©en)ufjten 
unter  aßen  ®d}id)ten  bafür  forgen,  baft  fid)  für  ba^ 
ber  Q3ernunft  aU  3un)ibertaufenb  (Erfannte  feine 
Öanb  met)r  finbet,  ba^  fid)  all  ba^  QBibrige,  3äf)c, 
ba^  ben  Staaten-,  9?eIigion^-  unb  fo^iaten  fyormen 
bcrgeit  nod)  antjangt,  langfam  löff  unb  auf  ©runb 
ber  (Elemente  fid)  bie  9?eubitbung  affcr  Q3erbä(tniffc 
unb  naturgemäfjen  (Enttoidtung  v^oUjiet^en  fann,  nid)t 

228 



ein  2tW  bcr  2lnavct)ic,  ein  (Ent[tet)cn  au^  bcm  (Xf)ao^, 

fonbcrn  ein  ©ct)urfätt)ct)[n]  nad)  Beugung,  (£mp- 
fängni^  nnt  Stu^tragung  —  ba^  9lxnt>  fctbffdnbig 
t)crau^geboren  an^  bcm  2tttcn,  ein  frei  fid)  @nt- 
tpidetnbeö,  qßad)fenbe^,  ©ebeitjenbeö! 

770. 
®ie  2tnavd)iften, 

bie  ben  Sa^  aufftetlen:  bev  öerr  ift  bein  g^einb!  — 
[ie  finb  ein  3eid)en  ber  Seit. 

(E^  ift  unfinnig,  ja,  benn  ein  &err,  fanft  um- 
f(i)rieben,  ein  2[norbner,  ber  anovt>mt  unb  bem  fid) 
bie  anbern  unferorbnen,  mn^  bocf)  überaE  fein,  wo 
t>U  2trbeit  mefjrerer  erforbertid)  ift,  um  ein  3iet  ju 

erret(^en,  unb  bie  2tnard)iften,  bie  btinb  i^vcn  Or- 
ganifateuren  folgen,  füf)ren  felbff  i{)r  obigem  Stfiom 
ad  absurdum  —  o^ne  öerren  fein  au  tDoIten. 

QBotjer  aber  bie  (Er fcf) einung? 

(Eä  ift  t)on  Seite  ber  9^egierungen  ju  t)iet  Sin- 
inengung  in  perföntid)e  unb  Q3erein^angetegent)eiten 

u.  f.  U).  getrieben  n)orben,  e^  n)urbe  an  ganj  unge- 
eigneter Stelle  Het  3U  t)iet  bet)ormunbet  unb  regiert 

unb  anberfeit^  nid)t  regiert,  ba^  biefe  anard)iftifd)e 
9?egung,  unt)ernünftig,  tvu  fie  ift,  beut(id)  it)ren 
Itrfprung  t)on  ber  £eibenfd)aft  t)er  funbgibt;  be^ 
en)igen,  frud)ttofen  9?aifonnieren^,  ̂ roteftieren^  zc. 

mübe,  pla^t  ber  lange  surücfgetjattene  ©roß,  bie  an^ 
gefammelte  (Entrüftung,  bie  aufgetjäufte  ̂ nt  enbtid) 
lo^. 

(E^  gefd)iet)t  nie  etn)a^  otjne  Q3erantaffung:  bie 
2tnma§tid)feit  ber  poli3eitid)en,  abminiftratit)en  zc. 
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Q3orfd)riften,  Q3crorbuun9cn,  bic  feinem  23cbürf- 
niffe  bcr  ©cfcUf d)aft,  t>e^  Q3olfcö,  unb  nur  einer  mi§- 
t)erftänbtid)en  ©orge  für  ben  6faat  i(;re  (Entftet)un9 

t^erbanfen,  ber  ®d)u^  be^  ̂ apxtaU  atö  fteuerfräftig, 
bie  Q3erna(^Iäffi9ung  ber  Strbeiterinfereffen,  bcncn 

and)  bie  6etbfff)itfe  beüormunbet  tvxvb  zc.  —  ba^  i)at 
bu  2cnte  t>on  ber  Opposition  jur  graffen  23e- 
fämpfung  gefüf)rt.  Q3errücft  ftnb  fie  gen)orbcn,  finn- 
umnebett!  2tuf  Q3ernunft  tpurbe  md)t  get)ört,  bie 
Quälereien  bancxUn  fort,  ba  berften  fie  enblid)  in 
unfinniger  QSut  bagegen  an§,  i^^r  Programm  ift  baö 

ber  Serfförung,  ber  9?ad)e  —  fein  frf)affenbe^. 
2td)tet  ba^  3nbit)ibuum,  bie  menfd)tid)e  g^reit;eit, 

unb  bie  2tnard)iffen  tväven  eine  ltnmöglid)feit. 

771. 

^ii)xtißmn^   zc. 

3)aä  neue  ®enfen  ift  mit  bem  atten  g^ü^ten  fd)on 
tange  in  5^onf(ift,  atfo  Dertogen,  ba^  macf)t  nun,  ba 

met)rere  g^aftoren  fid)  met)r  ober  treniger  aufrid)ttg, 
iebenfall^  aber  t)emmenb  bem  9Jeuen  enfgegenfefjen, 

eben  biefe^  jur  ©efüt)l^fa(^e  —  nid)t  met)r  jur  Q3er- 
nunftfad)e  —  unb  eä  entffef)t  jene  furd)tbare  9}Jad)t 
be^  g^anati^mu^,  bie  n)ir  nun  an  ber  2trbeit  fefjen. 

2)ie  9}Zenfd)t)eit  lebt  nicf)t  ot)ne  3beate.  Q3er3errf 

nnb  t?erfet)tt  —  bie  9iit)itiften  —  boc^  ber  Opfermut 
bafür! 

772. 

2)  e  r   2t  n  a  r  d)  i  ff   (jum  ̂ oliäeipräfibenten) : 
,,9Zun  tt)ot)t,  bie  Q?erbred)en  mögen  3()nen  af^  bie 

(Eclaireur^  unfere^  5?ampfe^  bienen  unb  trerben  bie 
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St}änen    bicfc^    6c{)tad)tfctbe^    fein   —    aber   bcr 

Stampf  tDirb  gcfd) tagen." 

773. 
2)er   Staat, 

tpie  er  öegenn)ärtig  beftet)t,  jetgt  fid)  feine^n)eg^  at^ 
gute,  3medentfpred)enbe  (£tnrid)tung. 
®a  er  bte  9)Z  e  t)  r  3  a  t)  I  ber  Slnge^örigen  u  n- 

aufrieben  täj3t  unb  infolgebeffen  ber  futturfeinb- 
tid)e  Soaialiömu^  ba^  (gnbergebni^  fein  mu^. 

QBa^  au^  foä{atiftifd)en  ©taat^formen  fid)  tpeiter 
entmideln  fann,  finb  tpir  ntd)t  in  ber  Sage,  fo  teid)t 
äut)or  beftimmen  äu  fönnen,  ba  n)ir  feine  paraüeten 
gefd){d)tlid)en  (Erfat)rungen  Unncn. 

QSir  fennen  nur  2lntäufe  ju  beriet  Itmtpätäungen, 

md)t  bte  Suftänbe  in  it)rer  S^efttgung  unb  auf  eine 
®auer,  n)etd)e  fd)on  t)on  (£rfd)einungen  ru^iiger 

g^ortentn)tdtung  begleitet  wävc  \xnt>  bat)er  einen 
g^ingerjeig  gäbe,  \voi}xn  ba§  treibenbe  (Stement  feine 
9?id)tung  nät)me. 

774. 
2tae  Q3ert)ättniffe  finb  fo  t)erfat)ren,  t)erfit3t,  ba§ 

nur  met)r  2t  n  a  r  d)  i  e,  bie  jeben  nieberfd)tägt,  ber 
im  9?amen  alter  ®ummt)eiten  Stutorität  beanfprud)t, 
bie  9}Zenfd)t)eit  naä)  einet  Q.poä)c  t>on  ©reuettaten 
retten  tonnen  \vxvt>. 

775. 

9?ationatität,    So5iatiffifd)e^,     reli- 
giös  Q3erbo^rteS. 

2ttleS  ̂ robugieren  iff  jel^t  beftvultit)  in  feinen 
S:enbenäen,  wenn  eS  aud)  S^onftifte  tjinftettt^  ot)ne 
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bereu  tc^te  S^onfcquenä  au^3ufprcd)cn,  ober  fd)tpact}- 

tid)  ̂ ompromiffe  t)erfud)t  unb  baburd)  nur  beu  ̂ on-- 
fert)atit)eu  aU  9Zeuerer,  beu  9?abifateu  aB  9le- 
alttouär  fic^  mi^IteWg  mad)t.  S)ie  (E^e,  bie  g=a- 
milte,  ber  6taat  —  bie  Oiatiouatität,  hi^tont,  jerfe^t 
bte  Sbeeu  be^  QBettbürgertum^,  burd)  n)etd)e  uufere 
93orfai)reu  uueubtt(^  i)öt)er  ftaubeu,  al§  tDir  burd) 
uufereu  ̂ atrtott^mu^. 

3){efem  barf  mau  gteid)n)ot)t  u{d)t  eutfageu.  210 

bie  augeljäuff eu  ©egeufä^e  t^erbeu  bi<g  5ur  nne  r- 
trä9t{d)eu  Spauuuug  fortgefpouueu  tDerbeu 
uub  muffen  enblid)  btutigen  2tu^trag 
g  e  U)  i  n  n  e  u,  foö  bie  Q93elt  n)ieber  jur  9lut)e  uub 

Sammlung,  jum  0d)affeu  fommen,  ftatt  jum  2)e- 
fouftruiereu. 

Sei;  id)  au  fd)n)ar3?  3d)  u:)oöte  eä  mir  gerne  nad)- 
fagen  laffeu,  aber  fo  t)iet  ift  un-  ober  nid)t  me{;r 
erträgüd)  gevuorben,  bie  9Zotn^eubigfeit  ber  l(m- 
tpaubtung  allgemein  auerfanut  —  tt>ie  aber  folt  eä 
anberä  3um  Slu^trag  fommen?  2)er  6d)U)eif^  unrb 
t)erfd}mät)t,  alfo  33lut! 

VII.  ̂ unft  unb  Literatur 
776. 

®ie  alten  5?laffifer  —  il}r  aber- 

QBie  rut)ig  ift  ba^  alte^,  n)ie  flarl  QBie  fampf- 
burd)ffürmt  ba^  9^euere,  toie  faffeub  unb  t)aftenb, 
ber  Qpott  tpirb  jum  ©roll,  bie  Silage  jur  Stuftage. 
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777. 

QBddjcr  ©enu§  iudi  in  bm  aiUn  Sitcratuvcn, 

\veiä)C  of}m  ̂ M]\ä)t  unb  0cf)cu  bk  i  ancrff cn  ©c- 
banfcn  bc^  6d)rei&cnbcn,  fein  ganjc^  QScfcn 

offen  äum  Stu^brud  bra(i)tcn;  bfa  5^ifd)raubt-  uub 
Q3erfd)robcnI;dt,  ba^  ©cn)unbcnß  unb  Hngcrabc  in 
i>m  neueren  £iferaturen,  in  benen  aU  ed)t  nur  ber 
2tuffd)rei  gegen  bte  Q3er9etpa(ttgun9  ber  et)rHd)en 

menfct)ttd)en  9Jatur  anfprtct)t,  toirb  erft  fpäteren  ©e- 
fd)ted)tern  nod)  unliebfamer,  aU  fd)on  berseit  un^, 
auffallen. 

778. 
Sie  neuen  Stürmer  unb  oranger  nnt> 

bie  ncncn  ^vopl)ctcn. 
(E^  ift  immer  ber  atfe  (Bpa^l  ®aö  ©etoefter  unb 

©ejeter  auf  bie  alten  ©ö^en.  6ie  muffen  abgetan 
werben,  fie,  bie  bie  £üge  fo  lange  aufred)t  gehalten! 

©eix)iffenl)aff  ge^t  bie  neue  6d)ule  an  it)re  2tuf- 
gabe,  bie  Q[Bal)rl}eit  ju  geben!  2)er  9Jlenfd) 

fcf)n)i^t  bei  ber  Strbeit,  atfo  tdnc  Sd)ilberung  ber- 
fetben  ot)nc  ®cf)n)ei§gerud)I  ®er  ̂ urj  barf  nid)f 

umgangen  tDerben.  5)ie  6ppt)iti^  nid)t  :c.  ©ebär- 
ffubien.  S)er  9D^enfd)  mu^  gan^  erniebrigf  tDerben, 
bamit  er  get)obenen  23en?u^tf ein^  fid)  U)  a  f)  r  fül)tf . 
llnfere  gefeEfd)aftlid)en,  retigiöfen  unb  politifd)en 
£  ü  g  e  n  muffen  nn^  t)orgerü(Jt  trerben. 

Itnb  ba^  9lef ultat? 
3a,  ba  erfat)ren  n)ir,  ba^  jtDei  fid)  n  i  d)  t  !ricgen, 

ba^  3tt)ei,  bie  fid)  Wegen,  nid)t  mögen,  baft  franfe 
(Eltern  franfe  S^inber  jeugen,  ba§  Satpriafi^  unb 

9Z9mp|)omanie  fpontan  unt>  c^ronifd)  unfere  ©efeü- 
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fd)aft  äcvfcl)cn.  S)aJ3  bcr  (Ef)e  biß  öeiUgfcit  fcf)tt,  ber 
©efenfd)aft  t>xe  2tufiid)tigfcit,  ba§  ̂ otitücr  un^ 
au^nü^en  ober  wiv  fic. 

5?cin  ̂ romctt)eu^  iff,  bcr  fid)  an  bcn  t)om  Staat^- 
antpatt  bcfd)ü^tcn  3cu^  t)crantpa9t  unb  ba^  bemühte 
£ebcrtciben  ri^fiert;  tpa^  n)ir  tJorgct^cn  fctjen,  finb 
ja  aud)  feine  5?eutenfd)täge  gegen  bie  £üge,  tra^  tpir 

t)ören,  fein  2tuffd)rei  beä  'von  ber  ynn)at)rf)eif  beö 
©efd)led)te^  gemarterten,  bebrüdten  9}Zenfd)en- 
geifte^,  bie  J)üf)neraugen,  bie  g^roftbeulen,  bU  ©e- 
fd)n)üre  rt)erben  bloßgelegt  unb  beim  9?amen  n)irb 
genannt,  toa^  man  fonft  t)erfd)n)ieg  ober  umfd)rieben 
t)atte.  5)ie  ̂ robteme  unb  S^onflifte,  bie  früt)er  im 
§embe  gegangen  finb,  gef)en  ber  Q3ßat)ri)eit  ju 

(£f)ren  —  nadt.  3)a^  ift  alle^!  S)er  Streit  ift,  ob 
fie  bahci  getoinnen  ober  nict)t?  5)er  tot)nt  fid)  nid)t. 
©roß  ift  nur  ba^  Serfteinern  ber  früt)eren  ©röf3en. 

Sie  jungen  ©ötter  finb  wie  bie  alten  —  neibifd)! 

779. 
S^Ieine  3)id)ter  jeigen  fid)  Dom  Seitgrinb  bet)aftet, 

fral3en,  n^o  e^  bie  Seitgenoffen  \xxdt,  unb  große  — 
ba^  allgemein  menfd)lid)e  ̂ romett)eu^-'£eiben. 

780. 

®aß  eine  ©enfgvube  im  Saufe  fei,  ba^  tvn^tc  man 
lange  unb  i)abcn  aüe  unfferbtid)en  9?afen  getoittert. 
3m  treuf)er3igen  9}Zittetatter  ließ  ber  öumor  feinen 

g^urj  ffreid)en,  ot)ne  it)m  einen  (2d)era  a(^  ©eteit 
beijugeben.  2tber  je^t  t)at  ber  Seufet  eineä  bijarren 
©efd)made^  bie  intereffanteften  5?er(e  x>evUiiet,  bie 

Senfgrube  für  bie  öippofrene  ju  t)alten  unb  fleißig 
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auö  it)r  äu  fd)öpfcu  uub  alle,  bic  fid)  ̂ arfümö  t>c= 
btcncn  ober  ba^  ©adtud)  au  bic  9Zafc  galten,  auf 
Q3crfälfd)uu9  ber  9Zaturn)at)rt)cit  anivdlaQcn, 

781. 
QBcr  nn^  in  bcuftid)  fd)tcd)tcfte  ©cfcllfd)aft  briugf 

—  bic  er  bic  ,,uufcrc"  nennt  —  bort  burd)  ciu  t)cr- 
rücftc^  Origiual  patt)otogifd)c  S^oufttft^fuotcu  jcr- 
[)ancn  lä%t  —  9lcati^muö. 

782. 
QBarum  n\&)t  allc^  9cfd)rict)cu  tDcrbcu  föuufc,  wa^ 

ühcx\)an)(>t  t)or9cl)t,  n)arum  ciu  9cfd)itbcrfcr  Q3or9aug 

uict)t  aud)  in  bcr  Sd)ilbcruu9  t>i(^  hxntaU  g^ärbuug 
ioic  in  bcr  QSa^rt)cit  uub  Q2ßirftid)!cit  tragcu  bürftc, 
fct)c  id}  uid)t  ciu,  frcilid)  aber  auc^  t>a^  uid)t,  \va^ 
mit  berlei  Sd)itberuu9cu  bcjtocdt  nnrb. 

783. 
®cr  9lcati^mu^ 

bal)ut  bic   rüd^altlofcu   QBat)rt)eit^au^fct)uittc   an, 
^(^nn  n)ir  —  altc^  —  wa^  mir  t)ou  uu^  uub  auberu 

toiffeu,  nn^  uub  auberu  ctjrHd)  ciugcftcljeu  toürbeu  — 
e^  mü^te  xxn^  Dor  uuferem  ©cfd)Ied)tc  graufeu  uub 

t^a^^  tDäre  beu  9?ieufd)eu  l)citfam. 
S^üuftlcrifd)    frcilid)  nnn  uub  uimmcrl 

784. 
^an  fiug  au,  in  bcr  £itcratur  ju  ätDcifctu  an  bcr 

Q3ßat)r{)cit  bcö  (Sbctmutc^  uub  §od)fiuuc^,  bcr  9?ciu- 
t)cit  2C.,  bic  ba  auf  ciucu  9)an\(tn  äufammcu- 
gctragcu,  aHcrbiug^  mcl)r  at^  if(^n  —  mutma^lid) 
bcal)fid)ti9tcu  Sffcft  mad)tcu.  ̂ nn  fam  bcr  9lüd- 
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fdjlag.  ̂ xc  9Zcucrcr  trugen  9itet)crtrad)t,  ©cmcin- 
t)cit  nnt>  6d}mu^  itjrcrfcitö  rt)icbcr  auf  einen  Saufen 
jufammen  nnt>  fagten:  2)a  l)abt  i(;r  Me  ̂ at)r» 
l;  e  i  t ! 

785. 

g^euiüef,  2)uma5,  Sarbou:  Itm  Simmel^  n^ilten, 
ba^  finb  ja  puppen!     QBenn  md)t,  bann  um  fo 

fcf)t{mmer,  bann  finb  c§  9}Zcnfd)en,  tx)e(cf)e  burcf)  fo- 
genannte  S^onüenienä  ju  ̂ nppcn  rebu^iert  tpurben. 

786. 

®er  QBanbforb  bev  ̂ rofd)ef,  ba^  n)ar  wxvUx<i)c 
9linbe,  2;annenäapfen,  S^äfer,  6d)neclenpufer,  bar- 
über  eint)eit(ic^er  Q^irniöanftrid)  —  ju  meinem 
Sd)reden  ba^  23itb  ber  neufran3öfifd)en  £iteratui\ 
2)ie  ®t)ebred)er  betberlei  ©efd)ted)t^  unb,  n)enn  man 
fo  fagen  fann,  öat)nreie  beibertei  ©efd)tecf)t^,  bie 
fid)  gegenfeitig  nicf)t  t)iet  t)orrt)erfen  Jönnen,  aber 

biefer  g^irni^  barüber,  bie  ©efirni^ten  erfannten 
fid)  nnt>  t)aften  ©efallen  an  bem  ̂ irniä.  Sie  jungen 
©än^d)en  fd)tpärmten  für  ben  überfirni^ten  9?ouc, 
ben  6d)tperenöter,  ber  bie  9}Jutter  rettet  —  ba^  eine 
9}?at,  inbem  er  boä)  ben  ©atten  in  23tinbt)eit  lä^t. 

23ei  Sota  lebt  ba^  ©etnürm,  bie  Sd)nedent)äufer, 
hie  Sannenjapfen  finb  fd)mu^ig,  morfd),  faut,  wie 

fie  'vom  23oben  geftaubt  finb  —  ber  ̂ aixrx  ift  \vat)v, 
aber  er  mad)t  9?aturgefd)id)te. 

787. 

Sola. 
(Eine  geniate  5?raft!     2tber  wenn  un^   auf  bie 

2)auer  ber  9caturaU^mu^  bie  Siteratur  {xveld}e  bie 
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Q5ß{rftid)lcit  nad)fd)reibt)  fo  unan9cnct)m  mad)t,  wie 
e§  baö  £cbcn  fci^r  puftg  mit  feiner  QBibßrtid)fcit, 
bann  t)attcn  n)ir  un^  an  ba^  2et>cn,  ba^  boct)  t?on 
einer  Q[BiberIid)feit  jur  anbern  Raufen,  ganje 
Raufen  eintreten  tä^t,  wa^  ber  Stutor  im  23ud)e 

toä)  nid)t  tun  barf  —  unb  taffen  bie  Literatur  fein. 
—  ®aö  Seben  mü^te  alfo  fet)r  fd)ön  fein  —  aber 
nicf)t  n)ie  ̂ ofa  meint,  beffen  £iebe  jum  £eben  ber 
2:obe^furd)t  entfpringt,  e^  mü^te  atfo  fef)r  fd)ön 
fein,  um,  nad)9efd)riet)cn,  ein  fdjöneä  23ilb  äu  geben. 

(Empfinbung  legen  n)ir  t)inein  —  bie  6(J)önt)eit  nid)t 
äu  Dergeffen  in  ber  ̂ unft. 

£et)ren,  beffern  —  gut,  ba^  tut  ber  für  t>a<ß  (5ä)öne 
Qctvonnem  Sinn  o^nebie^,  benn  er  meibet  aud^  im 
Öanbetn  ba^  Hnf(I)öne.  2lber  boaieren,  ba^  fott  bie 

Literatur  nid)t,  bie  naturattftifd)e  ®d)ute  tpirb  t)of- 
fentlid)  feine  ©d)üter  finben,  bie  bem  9Jleifter  bi^ 
in  feine  (£y3entri[äi]täten  folgen,  ober  fotd)e,  bie 

gerabe  ba^  tun  —  ber  9Keifter  ift  Original  —  biefe 
bitben  feine  (Sä)ule  unb  t)aben  nur  9Zarf)at)mer,  bie 
ni(J)t  anreifen. 

788. 

S)ie  fo  aufrii^tig  finb  unb  et)rlid),  \xä)  it)re  eigene 
innerffe  ICnanftänbigfeit  einjugeftetjen,  lefen  biefe 
®d)itberungen  (Sola  zc.)  mit  großem  Q3ergnügen, 
bie  fogenannten  anftänbigen  2ei\tc  aber,  bie  fi(^  unb 
anberen  längft  5?omöbie  üorfpielten,  bie  finb  auf^er 
fid),  benn  wa§  fann  ber  ̂ ann  noä)  aüeä  enttjüßen 
au^  ber  ®efellfd)aft  ber  2tnftänbigen,  bie  oft  nur 

barauf  )pod)en  fönnen,  nai)  feinen  „2tnftanb"  bei 
©erid)t  gef)abt  äu  i)aben,  oft  nid)t  einmal  auf  ba^l 
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2)tc  ̂ ci)v^dt  ift  furd)tt)ar  fomöbiantifd),  ̂ eu(f)(e- 
rifd)  unb  unt)crtä^Ud). 

789. 

Sola. 
(£nbl{(^  !ommt  ein  Mnftter  —  t^a^^  tann  {t)m  md)t 

bcftriftcn  werben  —  un'o  bcrcbet  im  23ud)e  3)in9e, 
bic  man  im  Scbcn  nid)t  fecrcbcf,  aber  tut  — 

(E^  muft  aber  bcrcbct  tpcrbcn,  t>a^  ©cfd)(ed;tö- 
tcbcn,  ganä,  n)ie  eä  ift,  foU  cö  bamit  beffer  unb 
natürlid)  n)erbcn. 

790. 

Sota. 
QSarum  ein  fotd)  eminente^  Satent  in  fo 

fd)rofffter  ̂ eife  feine  al(einfeli9mad)enbe  natura- 
tiftifd)e  9?id)tung  auffteHt!  S^apri^e  ianw  t>a^  nid)f 

fein  —  ber  "JRann  ift  fein  Sieraffe,  unb  aUeö  wxü, 
feine  ltrfad)e.  (E^  ift  ta^  ein  ̂ roteft  gegen  bie  at(e 
Streife  burd)bringenbe  6prad)e  ber  y)eud)elei,  bie 

£üge  im  Hmgange  —  xxxit)  biefer  ̂ roteft  mirb,  i>a 
il)rerfeit^  bie  ©efe((fd)aft  an  all  ber  llmgang^tüge 
unb  J)eucf)etei  unb  Sd)önfärberei  jäf;  feftt)ätt,  ein 

erbitterter,  mirb  ein  f d)arfer  Stu^^faH  —  bie 
(Empörung. 

9?einlid)e  9let)otutionen  aber  gab  eö  nur  n^enige. 

791. 

Sota. 
,,S)ie  Literatur    ift    feine  5?unft,    fonbern    eine 

QBiffenfd)aft,  fie  t)at  fid)  an  bie  9taturforfd)er,  at^ 

an  {t)re  berufenen  Q3orbitber,  ju  tjatten  — " 
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O  je,  tva^  i)dben  bfe  niä)t  ̂ ä)on  äufammcn- 
fabuliert  nnt>  tun  e^  ̂ cnU  nod)l  Ober  9Zatur' 

9efd){d)te  ber  23eftie  „gjJenfcf)"  fd)retben? 
Sretbe  jeber,  tt)a^  er  mag,  nur  tJertange  feiner, 

ba^  bie  2trt  feinet  ̂ robujieren^  at^  atteinfetig'^ 
mad)enb  gette.  QSßie  eintönig  n)ürbe  ba  bie  ©e- 
fct)id)te! 

792. 

2)er  9leati^mu^,  ti>ie  id)  it)n  meine,  ̂ at  entgegen 
ber  ®d)önfärberei  be^  £eben^  bie  bunften  fünfte, 
tvo  fie  if)m  auffto^en,  nid)t  ju  umget)en. 

9iid)t  bie  Sbeate  follen  a\x^  bem  £eben  t)inau^- 
getporfen,  fonbern  t)ineingetragen  n)erben,  ba^  t)at 
ber  ̂ Jienfd)  altseit  getan  unb  tmrb  e^  immer  tun. 
^enn  et\va<B  Sbeale^  t)inter  bem  9leaten  ber  QBett 
ffedt,  fo  tpirb  e^  fid)  anä)  erft  {)erau^arl)elten  muffen 
au^  bem  9leaten  (t)orbert)anb  iff  [eö]  nic^t  bomi- 
nierenb  ober  fonft  merfbar). 

793. 

9Zur  in  feinen  Sräumen,  wo  fie  nid)t  fiebern, 
fonbern  baä  Q2ßad)en  t)ineinfpiett,  ba^  2tf)nen, 
^6ünfd)en  :c.,  wo  er  über  fid),  ta^  Sier,  t)inau^  n)in, 
ift  ber  9}lenfd)  e  b  e  t  unb  imffanbe,  ein  S^unfttoer! 
3U  geffatten.  S)er  n)at)re  9}ienfd),  n)ie  er  fid)  unb  bie 
Q3ßirftid){eit  il)n  umgibt,  taugt  toeber  ̂ um  9}leiffer 
noä)  Oh\dt,  unb  toenn  er  at^  lefjtereä  getten  foK, 

t>ann:  „9Ja  nn,  t)inein  in  bie  3ciud)e!" 
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794. 

2)  i  c   Slawin    'oon    ̂   e  n  5  i  n  g, 
Sie  t}oU  it)rcn  (t)or  Sauren  t)cvnnQlndt^n  ̂ lann) 

t)om  23at)nt)ofc  ab.  QBtcbcr  ge^t  fte  an  bcffcn  ©rab 
unt)  t)crfpnd)t  c^  {f)m,  xi}n  ab3ut)otcn.  2)ann  fagt  fie, 
er  wäx  t)crmft,  fte  fict)t  bie  93Zänner  an,  ob  er  c^ 
nx(i)t  fei.  6ie  ge^t  närrifcf)  gefteibet,  mit  grauem 
Öaar  unb  runbem  9)nt,  furjem  9lod,  fie  eitt  in 

9)a\i  bat)in,  aUen  auffällig,  t>en  ©poft  t)erau^- 
forbernb. 

5)a^  etenb  tauft  eud)  an  ber  Strafte  vorbei  — 
bie  Stoffe  ̂ u  2;ragöbien  laufen  end)  ®d)ritt  unb 

Sritt  über  ben  QBeg  —  greift  ju,  ibr  öerren,  aber 
ii)v  müftt  ja  ibeatifieren  ober  in  Srecf  jerren. 

795. 

Öier  (in  23itb  unb  23ud))  liegt  an^  taufenb  23eob- 
acl)tungen  (Erlaufd)te^,  3bee  an  3bee  eingefd)loffen, 
Quinteffens  tiom  wxvilxä)cn  £eben. 

9htr  toer  bem  (Erlaufd)ten,  ben  3been  nacbget)en 
fann,  ber  t)erfte^t,  ber  genieftt  em  S^unfftoerf. 

796. 

Itnb  toie  einer  aud)  erfaßt,  toa^  9}Zenfd)en  t)od) 
unb  t)cilig  fein  fann,  mit  fliegenben  6d)auern  erfaßt, 

fo  brauÄt  e§  bod)  ber  f  i  d)  e  r  n  &anb,  ba-5  feftju- 
f)atten,  e^  3U  geffatten,  ju  formen  (fetbft  ben  92atur- 
laut  erlaufenen,  toie  er  urfprünglicf)  !tingt,  foftet 
93Zübe).  5)aö  und  gelernt,  iia§  mü  gefonnt  fein,  ba^ 
ift  S^unff  unb  nid)t  teid)t. 
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797. 

3d)  frage  nie,  wo  bd  einem  —  tra9ifd)en  Q3er- 
pngni^  bte  ©d)ulb  —  bie  9^atur  fragt  aud)  md)t 
barnad),  ja  n)ir  geben  xi}v  tro^  altem  Sftt)et{fd)en 
rec^t,  t>cnn  n)tr  :^aben  für  unt)erfd)ulbeteä  Itngtücf 
ebenfo  9}Z{tgefüt)t  tpie  für  t)erfd)utbeteä.  9Zur  mu^ 
ber  Sragtfer  nid)t  glauben,  e^  fei  fd)on  ein  tragifd)e^ 

©efd)icf,  ba§  einer  infolge  eine^  ©taafäproäeffe^  ge- 
t)ängt  ober  gelöpft  toirb.  ®a^  ift  tvoi}l  nid)t  ber 

g^aH.  QBenn  er  auä)  feinen  S^opf  gibt,  fo  gen)innt  er 
bamit  md)f  unfer  öerj. 

798. 
2)er  Sob  (Untergang  be^  Selben)  mu^  tro^  ber 

Sd)auer  t)or  bem  S:obe  bie  Srfenntni^  ber  9iid)t{g- 
feit  beö  Srbifc^en  fein. 
Q3om  5:age  in  bie  ̂ aä)t  t)inabfteigen,  ein 

QäjaiUn  au  t>cn  Sd)attenl 

799. 
©Ott. 

23ei  QBerfen,  für  bie  grofte  9}iaffe  beffimmt,  ift  e^ 
mancf)mal  beffer  aU  nid)t^,  bie  nnhetannte  ©röfte 
&ott  mit  in  bie  9?e(^nung  einäufteßen,  n)enn  bie 
©teid)ung  nur  and)  t>ann  m  e  n  f  d)  1 1  d)  aufgelöft 
toirb. 

800. 

(Ebenfo  toie  bie  9?ü(ifid)t  auf  Ue  öof-  unb  ̂ a- 
btnett^--  unb  5?rieg^gef(^id)te  einzig  unb  aöein  bie 
eigenttid)e  öiftorie  unftar,  einfeitig  gemad)t  unb  il)r 

9efd)abet  l)at,  ebenfo  fd)abet  bie  alleinige  9lüdfid)t- 
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naf)mc  auf  ba^  9efd)(cd)fl{d)e  Moment  im  gcfcH' 
fd)afttid)cn  unb  menfd)Ud)cn  £cben  übcrtjaupt,  mit 

2tu§erad)t(affun9  alter  anbercn  ©efüf)t^-  unb  2)cnf-- 
fpt)ären,  offenbar  aud)  bcr  ̂ ocfte. 

801. 

Of),  n)er  jc^t  mit  bcm  ganscn  naxtfen  Qpotte  bcr 
9?abclai^,  gHfct)art  zc,  zc,  zc.  t)crfallcn  fönnte  über 
cttva^,  ba§  fo  red)t  unfcrc  in  9leli9ion,  Sitte  unb 

"^olitxt  t)eud)elnbe  Seit  d)ara!terifiert,  bie  fid)  bie 
Q3ertotterun9  unter  ben  Stugen  t)erumtreiben  lä^t 
unb  fid)  aufteilt,  at^  merfe  fie  t)on  berfelben  nid)t^. 

QSie  f(J)ön  fd)riebe  fid)  ein  fold)  urrt)üd)figer 
2trtifet  über  bie  ©ummiinbuftrie! 

802. 

So  erfenne  id)  ba^  9?otu>enbige,  fpred)e  e^  aud) 
in  befter  23egrünbung  an^.  ̂ oä)  vermag  iä)  nid)t 
fetbft  bie  fd)tüpfrigfte  ̂ orträtierung  ber  Seit  unb 
if)rer  Söt)ne  ju  unterbrüden.  9D^ag  man  einft  meine 

6d)riften  nebft  benen  meiner  Seitgenoffen  Der- 
brennen —  ober  rut)igen  ®eUixU'^  tefen. 

803. 

S)ie  Sd)önt)eit. 
Q3ßeld)e  prübe,  t)eud)terifd)e  Sd)eu  t)or  bem 

9?adten !  QSer  t)or  einem  'Söeib,  ba^  ftotj  unb  f d)ön, 
ot)ne  9}?afet,  tpie  ein  23ilbtt)er!  au^  9}?eiftert)änben 
t)or  xm§  ffet)t,  nid)t^  empfinbet  at^  Sd)am  ober  23e' 
gier,  ftatt  lenexn  —  id^  möd)te  e^  faft  anbäd)tige^ 
©efül)I  l)eifjen  —  ber  23enntnberung,  ber  ift  ein  rot)er 
unb  Dern^orfener  9}?enfd).  2)enn  bcn  ginbrud  be^ 
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Smponicrenbcn  bcr  t)oHfommcncn  ®(f)önt)eit  cmp- 
fängt  fctbft  ber  Sodcre,  bcr  ©cfpiclinncn  t)on  9laffe 

lieber  fud)t.  S^ragt  fctbft  nad),  fic  tDcrbcn'^  bc- 
ftätigcn. 

804. 

®en  einen  fd)reibt  man  nie  beuttic^  genug,  fie 

finb  \vU  9liefen,  aEe^  bünff  ii)nen  ftein  nxxb  ©piet- 
äeug,  unb  ba^  9}lenfd)enfleifd)  n)olten  fie  fogar  er- 
reid)en.  S)en  anbern  ift  e^  in  ber  9Zät)e  x>on  £ebe- 
tpefen,  bie  eine  ©ef(i)ict)te  tragieren  unb  parobieren, 
unbe^agtid),  e^  fott  itjnen  im  t)ort)inein  tiax  n)erben, 
ba^  fie  e^  nur  mit  gefd)Ied)töIofen  puppen  äu  tun 

Ijaben,  bie  ber  2tutor  an  einem  graben  tenft.  ̂ np)pcn 
finb  fo  anftänbig;  aud)  wenn  man  fie  fid)  auf  t>en 
.^opf  fteöen  lä^t,  gibf^  noä)  fein  Ölrgerni^. 

805. 

S^ünftler  n)irb  nur  ber,  ber  fid)  t)or  feinem  eigenen 
Hrteite  fürd)tet. 

806. 

(Ego. 
2)er  für  t)iete  rätfelt)afte  Itmfranb,  ta^  xä),  ber  bie 

G^re  geniest,  aU  treuer  6d)itberer  be^  £eben^  ber 
23auern  angefetjen  ju  n)erben,  eigenttid)  nie  unter 
letzteren  gelebt  ̂ abe,  erftärt  fid)  t)ietteid)t  baburc^, 
ba^  id)  aU  unrut)iger  ©eift  mit  ftet^  abfpringenber 
^{)antafie  immer  unb  aügeit  au^  flüd)tigen  23e- 
gegnungen  unb  tt)ed)fetnben  23ilbern  met)r  Stnregung 
unb  bteibenben  (Einbrud  Qcxvann,  al^  im  ftänbigen 
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Q3crfct)r  unb  bauernbcr  Umgebung;  auf  foI(!)e  QBctfc 
t)abc  i(i)  genügcnb  oft  mit  23aucrn  Umgang  gct)abt 
unb  xi}ve  23et)aufungcn  befud)t. 

807. 

Q3ßaä  fann  bcr  ̂ Jitfcrc  bcnn  ©ro§c^  begegnen, 
n)a^  !ann  burd)  fie  ©ro^e^  gefd)et)n? 

£el)tere^  md)t,  begegnen  fann  {t)r  aber,  n^a^  jenen, 

bte  auf  St)ronen  fi^en,  begegnen  fann,  alteä  9Jienfd)-- 
t{c{)e!  S)a^  fie  aber  e^  gang  !ont)entionell  t)innimmt, 
ba§  fie  barunter  fid)  md)t  aufbäumt,  nid)t  iaucf)3t, 

nid)t  f)eult,  md)t  raff,  ba^  macf)t  fie  ju  unbraud)- 
barem  9!}laterial,  unb  bavum  loät  ber  23  a  u  e  r,  ber, 

obne  burd)  2lufte{)nung  gegen  2tnffanb^regetn,  ©e- 
ban!en  [beirrt  ju  n>erben],  n)enigften^  ot)ne  barum  ju 
tpiffen,  nur  at^  ©ef d^öpf  fid)  gibt,  baö  fein  £eben  ot)ne 

fonbertid)e  9lüdfi(^t  auf  S^ormen  lebt,  biefe  5um 
n)enigffen  burd)brid)t,  o^ne  anbere  ̂ etiolntion  aU 
bie  gegen  ba^,  tva^  fid)  it)m  unmittelbar  jubrängt. 

808. 

Oft  trifft  ber  Q3orn)urf  9Zot)elliften  :c.,  bie  in 
Iänblid)er  ̂ oefie  arbeiten,  fie  tiefen  bie  23auern 
reben,  pb^I^f^^PM^^^n  ̂ ^v  tvu  t>aß  fein  23auer  tue. 

darauf  fommt  e^  au<^  gar  nid)t  an,  e^  fommt 
barauf  an,  ob  biefe  fünftlid)e  90?afd)ine,  9}Zenfd) 

genannt  unb  einrangiert  in  bie  2tbteilung  ,,23auer", 
unter  angegebenen  unb  angenommenen  Q3erbä(tniffen 
fo  b^inbelnb  angenommen  toerben  barf,  wie  ber  2tutor 
fie  binffent. 

2)a^  iff  bie  innere  QBabrfd)eintid)feit,  bie  muf^ 
aufred)t  ermatten  werben,  fomie  bie  äußere,  bie  aber 
244 



auc()  äu  tueitcvcm  md)t  bicucn  foK,  at^  bcn  angc- 
ucl;mcn,  fpielenbcu  Schein  bcr  Q[ßivftid)feit  ̂ u  cr- 

2)ic  QBirftid)fcit  ift  nid)t  mit  alten  S^ünffcn  mit- 
unb  burd)cinanbcr  baräuftcßcn,  unb  foll  bicfe  QBir!- 

Ud)fcit  un^  ettpa^  U^ven,  fo  j'd)ätcn  toir  ja  and)  au^ 
bcm  ©ctDirrc  t)on  Q3orfältcn  nur  eine  S^olgc  t)on 
n)cn{9cn  t}cva\x§,  einen  Q3or9an9,  ben  n)ir  nod)  oben- 
brein  mit  unferem  Sluge  unb  t)on  einem  9en)iffen  ©e- 
\iii)t^pxmtU  betrad)ten. 

2)iefem  23itbe  ber  Q2ßirftid)!eit  tiabcn  mv  in  5?unft 
unb  £iteratur  nacf)3ufommen,  b  a  ̂   ift  bie  Stufgabe, 
leine  fonft. 

3tn  Q3ßaffertropfen  barf  ict),  tvenn  xd)  aud)  3«-~ 
fuforien  bavin  tvd%  fie  nid)t  fd)itbern,  weil  iä)  fie 
nid)t  fet)e,  nnt>  fofort  bie  Sd)itberung  nad)  einem 
23ticfe  burd)^  9}iifroffop  nimmer  bie  beö  Sropfen^, 
fonbern  ber  Siere  wäre. 

809. 

3d)   unb  Stuerbad). 
9Zein,  id)  tjabe  nid)t^  gegen  xi)n,  xä)  geftet;e  ja  ju, 

n^a^  id)  it)m  t)erbanfe,  id)  ffe{)e  auf  feinen  6d)uttern. 

5)a^  tft'^!  (£^  ift  fe^r  unbecjuem,  jemanben  auf 
ben  ®d)ultern  ftet)en  3u  ̂ aben,  unb  n)enn  ber  bie 
fd)önften  5?omptimente  t)eruntermad)t. 

810. 

®ie  Q3ßat)rt;aftigfeit,  bie  in  ©utem  unb  Itbtem  im 
Q3otfe  ffedt  mad)t  bem  Q[Bat)r^eit^freunbe  ba^  Q3ot! 
n^ert. 
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811. 

Stutorcn,  ^ublifum,  Q3ol!^ftüdc. 
23ci  einer  2trt  ̂ Publifum  ift  c^,  mc  tpcnn  ein  an 

23itbung  nnb  9}?anieren  überlegener  9}ienf  d)  in  einen 

5?rei^  'von  fet)r  einfad)en  £euten  gerät;  er  fann  fie 
tvo^  t)erfd)üd)tern,  aber  bei  beffem  Q33illen  nid)t 
unterl;atten. 

812. 

9Zieber9ang  ber  bramatif d)en  S"<nn]i :   3  e  n  f  u  r 
unb  6d)aufpieteranmad)t. 

813. 

Q3ot!^t^eater. 
S^  ift  für  ben  bramatifd)en  Stutor  t)eutäutage 

n^enig  anregenb,  ju  probusieren,  ben  2)ireftor  reid) 
3U  mact)en,  für  Q3irtuofen  23rat)ourrollen  äu 
fd)reiben  unb  ber  3enfurbet)örbe  lieb  S^inb  bleiben 

äu  foHen  —  eö  ift  tDirIlid)  nict)t  be^  ©(^n)ei§e^  ber 
(gblen  n^ert. 

814. 

QSenn  man  aud)  fonft  fid)  t)üten  mag,  xn^  einzelne 
get)enbe  ©efetje  nnt>  9?egeln  aufsuffelten,  auf  bic 
©efat)r  t)in,  t)on  einem  genialen  QSag^al^,  ber  e^ 
Derfud)t,  n)iberlegt  ju  t^erben,  fo  ift  ba^  boi)  bra- 
matifd)e  ©runbregel,  oberffe^  ©efe^,  nnb  iwav  nn- 
umftö^lid)e^,  i>a^  beim  2)rama  un^  ba^ 
©efd)id  etlid)er,  am  beften  fogar 
einer  ̂ erfon  intereffieren  mu^;  wo 

c§  fid)  um  ba^  ©efd)id  t)on  9JJaffen,  6täbtebet)ölfe- 
vungen,  Stammen  :c.,  {janbelt,  ba  ift  ba^  Spo^,  au^ 
it)eld)em   ber    2)ramatifer   t)öd)ftenö    eine    (Epifobe 
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l)crau^3ugmfcu  ücrmag.  Qjßctf9efd)td)tUd)C  ßrcig- 
uiffc,  tic  einen  9^amen  tragen,  3uliu^  däfar,  (To- 
riotan,  QBallenftein,  9ZapoIeon,  ba^  ift  frifd)U)eg 
bramatifierbar.  2)ie  ßrftürmung  Sroja^  unb  bie 
Sürlenbelagerung  QBten^  ift  epifcf) 
unb  nur  bramatifd)  in  (Spifoben  t^ert^ertbar,  atfo 
fd)tPieriger  unb  unbanfbarer. 

815. 

2tl^  ©ramatifer  mu§  id)  ben  Srieb  ̂ aben,  mit 
t>cn  2cnUn  ju  fpred)en,  unb  fo  mufj  id)  mid)  benn 
n)ot)t  aud)  entfd) liefen,  it)re  6prad)e  äu  reben. 

816. 

3d)  fet)e  ja,  n)ie  bie  2cntc  fid)  im  5:t)eater  unter«^ 
l;atten,  wie  fie  bie  23üf)ne  aU  nid)t^  anbere^  at^  ein 

au^gen)ad)fene^  S;inget-5;anget  hetvaä:)tcn,  id)  tt)äre 
ein  Sor,  bie  £eute  in  it)rem  Q3ergnügen  ftören  ju 
woöen,  ein  Q3errüdter,  wenn  iä)  mir  einbitbete,  ba^, 
ober  fie  für  23effere§  gen)innen  ju  fönnen,  tt)ot)on  fie 

lueber  auf  ba^  eine  einget)en  nod)  ba^  anbere  t)er- 
tangen.  QoQenannten  ebtern  3tttentionen  folgen  fie, 
woUen  ober  fönnen  fie  nid)t,  marum  it)nen  ben  ©pa^ 
t)erberben? 

g^  gef)t  einem  mit  ber  S^unff  wie  mit  bem 
OB  e  i  b.  Srft  ertpartet  man  für^  2ehen  aiie^  t)on 
einer,  bann  befc^eibet  man  fid)  für^  Stmüfement  oI)ne 
äberfd)n)engtid)feit  unb  fragt  nid)t  weitet. 

817. 

Saö   Q3oH^brama  t)er(angt  einen   gemiffen,  be-- 
tet)renben  3ug  (übrigen^  ava^  bie  g^ranjofen). 
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QBcnn  man  nur  xn§  St)cater  gcljen  tvxvb,  um  fid), 

n)ic  ber  fd)önc  Stuöbrud  tautet,  ,,augäutad)cn",  fo 
finft  ba^  Sf)catcr  ̂ ur  platten  Itntcrtjattung^bubc 
unb    bcr    ©ramatifcr    äum    öansmurft    tjcrab,    ju 
n)etd)cm  fid)  fein  ̂ oet,  bem  e^  ernft  mit  feiner  S^unft 

ift,  tjergeben  n)irb;  biefe  Strafte  tperben  fid)  ber  po- 
Iitlfd)en  £aufbat)n  äutpenben    ober    fid)    für    eine 
Q[ßiffenfd)aft  entfd)eiben,    unb    ba^  Z^caUv  tuirb, 
naä:)bcm  eö  nod)  einige  3dt  für  t>ornef)men  unb 
nieberen  ̂ öbel  Itntert^altungöort  getpefen,  einfad) 
aufl;ören. 

* 

818. 

2)ie  5^unft  ift  eben  ein  QBeib  —  fie  !ann,  mie  i>a§, 
!eufd)  unb  rein,  mutn)illig  ober  ani)  eine  leid)te 
®irne  fein. 

Sie  legten  ad)Ut  man  befanntlid}  nid)t  fonbertid), 
aber  man  fud)t  unb  jaMt  fie.  ©ein  QBeib  ̂ at  fd)on 
mand)er  barben  taffen,  feine  93?aitreffe  nie. 

819. 

©  p  i  n  b  I  e  r   —    ®  octt}  c. 
9Äand)e  ®d)riftfteller  finb,  tt)ie  man  fagt,  ange- 

net)me  ̂ tauberer,  man  täfjt  fid)  gern  eine  ©tunbe 
t)on  it)nen  t)intpegfd)n)a^en. 

2tnbere  fd)reiben  f)eitige  23üd)er,  ju  benen  man 
oft  jurüdgreift,  t}eilige  23üd)er  t)ofl  Q3ert)eiftung  unb 
Offenbarung  be^  ©uten,  Sd)Önen  unb  etoig  &ei- 
teren.  Stnbere  23üd)er  be^  3orne^  unb  ©potte^;  ba^ 
finb  hie  !teinen  ̂ )ropf)eten. 
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820. 

2)ic  QBcltDcrgotbcr  jatjtt  man  bcffcr  aU  btc 
Q3ßcltt)crbrcc{er. 

821. 

2)a^  ftnb  bic  5l'crk,  n)eld)e  nur  fo  gemeine  blöb- 
ficf)ti9e  (Efiftensen  5U  3eid)nen  t)erftet)en,  tpie  fie  fetbft 
eine  fül^ren,  unb  wciä^e  in  it)rer  2)ummt)eit  t)öt)nen, 
t>a%  e^  23e[ferbenfenbe,  5einfül;Ienbe  überhaupt 
geben  fönne;  ber  3ug  ber  öure  in  i^rer  geiftigen 
Q3ifage. 

822. 

populäre  6ct)iiftfteEer,  n)etd)e  bie  ©ebitbe  it)rer 
^l;anfa[ie  ebenfo  feid)te^,  fcf)ate^  3^ug  fd)n)äi)en 
unb  fie  chm  fo  tpenig  pfp^^otogifd)  alö  logifd) 
^anbetn  taffen,  wU  ber  gro^e  §aufe  fprid}t  unb 
t)anbett,  xnaäjen  bei  le^terem  ©lue!. 

823. 

2)umaä  fi^'  Sitten-  ober,  tx)enn  mc.i  miß,  Un- 
fittenbitber  3eic{)nen  eine  gan^e  5?(affe  ber  ©efell- 
fd)aft,  ber  fcf)n)ad)mattigen  Sünber  (fie  efiffierf  ja 
in  ber  S:at),  e^  ift  bie  ©efeEfd}aft,  t)or  ber  ber 
t)onette  9}Zenfd)  au^fpucft  unb  über  bie  ber  ec^t 
£affert)afte  t?eräd)tlid)  täd)elt.  ®ie  (£{)araftere,  bie 
ber  berüt)mte  2tutor  mit  großer  5^unft  unb  ̂ reifjeit 
äeicf)net,  imponieren  nur  aU  ̂ orträtä  t)on  £euten, 

für  bie  [tviv]  treber  Sj:eitnat)me  nod)  fonbertid)e  9leu- 
gierbe  empfinben  —  bie  2tcf)tung  ift  t)on  t)orn{)erein 
au^gefd)toffen  —  bie  md)t^nu^ige  ̂ rau,  an  ber  fic^ 
ber  f  c^n)ad)e  9}iann  befubett  ober  t)ergreift,  ber  nid)t^- 
nu^ige  9}Jann,  an  bem  fid)  bie  t)erluppette  \xni>  t)er-- 
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laufte  S^rau  rct)and)iert  ober  it)u  (auf  wie  lange?) 
beffert,  ober  ba^  fentimentate,  gegenfeittg-einfeitige 
Q3erätoeiftung^moment,  aU  ta<o  ißuftriert  nur  ba^ 
6prid)n)ort:  %)ad  fd)tägt  fid),  ̂ ad  verträgt  fict). 

824. 

2)a^  ©etjeimni^  be^  (grfotgeö  mittelmäßiger 
2lutoren  liegt  barin,  ba^  fie  beffer  alä  einer,  ber 
über  ber  9}Zenge  ftel)t,  bie  ©ebanfen  unb  ©efüt)le, 

beffer:  beren  ©eban!enlofig!eit,  Q3enoorrent)eit  ent= 
fpred)en,  inbem  fie  felbft  bie  ̂ ertigfeit  ber  9}iad)e 

befi^en,  fonft  aber  auf  gleid)er  ©eifte^-  nnt>  ©e- 
finnung^t)ö^e  wie  i^r  ̂ ublifum  ftetjen. 

825. 

d^  gefallen  Stüdfe  mit  ganj  t)erfet)lten  ̂ rä- 
miffen  unb  einer  £ogif  ber  ̂ anbelnben  ̂ erfonen, 
bie,  nur  burcf)  bie  ungetjeure  £ügenl)aftigfeit  aller 
menfd)lid)en  Suftänbe  erflärlid),  fol)in  ein  treueö 
2tbbilb  biefer  Suftänbe  geben  fann. 

826. 

(Bin  ̂ affu^  in  neuäeitlirf)en  9le3enfionen  mact)t 
mid)  burd)  feine  t)äufige  QBieberfet)r  ftutjig:  „Q3on 
t>en  £tnn)at)rfd)einlid)feiten  abgefe^en,  lad)t  man 

t)erälid).  —  2)ie  ltnn)at)rfd)einli(^!eit  zugegeben, 
!ommt  man  au^  bem  £ad)en  nid)t  t)inau^." 

2tlfo  ffet)en  wiv  am  2tnfang  be^  blöben  ©eläd)ter'g, 
ba^  nod)  lebe  Qpoä:)e  totalen  9liebergangeö  einge- 

leitet t)at!  2)er  3irfel  fd)ließt  fid).  QSir  iperben  balb 
hei  ber  fonfufen  9?üt)rfelig!eit  ftetjen  unb  bann  beim 
©lauben,  beim  blinben,  unterfud)ung^lofen  ©lauben 
t)altnxad)en. 
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9Kir  rcd)t!  QScuu  „auägcglaubt"  ift,  fommt  micbcr 
Mc  —  5?rifif  bcr  9}Zptt)cu  unb  bic  Gpod)e  bcr  Q3Jat)r- 
f)cit^ticbc  mit  itjrcm  gcfunbcn  QSibcrtDillcu  gegen 
aUc§  amuat)rfd)einlid)c. 

827. 

Suftigc  £cufe  tacken  mad)cn,  i[t  fein  Q3crb{cuft, 

aber  bie  glatten  ernfter  (Stirnen  glätten,  ̂ atte  id) 
für  eine^. 

828. 

2)ie  fiiterafur. 

23üd)er  tDerben  ju  ̂äufigft  getefen  (unb  fönnen  e^ 

nur  n^erben)  'oon  ffridenben  g^rauen,  bie  23üt)ne  n)irb 
jumeift  befud)t  t)on  tad)(uftigen  2cutcn  —  nnt)  i)at 
ber  9?omancier  nnt>  9Zot)eQift  bat)in  äu  trad)ten,  bafj 

ber  Strumpf  feinen  Sd)aben  ,nimmt  —  bie  Qpan^ 
nung  barf  nie  fo  gro§  tperben,  ba^  bie  Seferin  auf- 
unb  abäunet)men  t)ergi§t  ober  gar  eine  9}Zafd)e  faEen 

lä^t  —  fo  i)at  ber  2)ramatifer  ben  3uf(J)auer  ̂ u 
fii)etn  mit  aUcn  S^ingern,  ba^  £ad)en  ift  fd)tie|3Cid) 
ber  Stoed  unb  beffen  (Erreid)ung  toirb  aud)  infofern 
erleii^tert,  at^  bie  barfteltenben  Mnftter  fid)  bereite 

altein  met)r  auf  biefe  ̂ un\t  t)erffet)en,  alfo  (It)araf-- 
teriftif  unb  fonftige  23el)elfe  t)erlernten,  toaä  lebod) 
Q3ßerfen  äugute  fommt,  bie  allen  fotd)en  33dxvcxU 

entbet)ren  unb  bto§  auf  ba^  (Snbäiet  be^  2aä)(^n'' 
mad)en^  au^getjen. 

829. 

Sweater,  Romane  zc. 
übergroße  9}Zenf(^en  n)olten  fie  fet)en.  9Zi(^t  ba^ 

2tlltäglid)e,  9Zatürlid)e.  ®a^,  n)a^  fie  nid)t  traben, 

bie  großen  £eibenfd)aften  unb  Sugenben,  bie  gi- 
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gantifd)cn  £after,  md)t  x^vc  tlcxnüä^en  Scibcn- 
fd)aftcn,  xt}vc  StDcrgtugcnben,  xt)xe  evbärml{d)cn 
2a]iev.  S){c  Stu^na^mc  tpoden  \k,  nid)t  bic  9JJcnfd)cn, 
bic  fie  bcr  9lcgct  nad)  finb. 

830. 

&iftorifd)C   ©d)aufpiclc. 
(£ä  gilt  ba§  cbenfo  t)on  bcn  9lomancn  wie  wn 

2)ramcn.  S)te  öifforic  ift  eine  fct)r  fubtitc  Riffen- 
fd)aft,  unb  t)on  3et)n  (Xfjaraftcrgcmätbcn  namt)aftcr 
tt>cltgcfd)td)ttid)cr  ©rö^cn  ftimmcn  faum  iwci  ober 
alle,  tDenn  alle  einem  nacf)gefd)net)en  finb.  Q3on 
I)i[forifd)en  2tu^fprüd)en  finb  !aum  ätpei  unter  jel^n 
al^  gefprod)en  nad)n:)ei^bar,  unb  bann  tjaben  fie  meift 
anberö  getautet.  (£^  iff  atfo  au^erorbentlid)  teid)t, 
ba^  ̂ erfonat  einer  23üf}ne  t)or^  2(uge  get)atten,  eine 
fogenannte  t;iftorifd)e  Sragöbie  ober  fonff  [ein] 
t)ift[orifd)e^]  Opu^  ju  fd)reiben. 

S)em  foltern  l)eftet  man  ben  9Zamen  Srommell, 
£utt)er  :c.  an. 

2)er  £iebl)aber  ift  ein  geiftreid)er  93tcnfd)  jener 
©orte,  bie  man  at^  t)ortaut  fotPot)t  in  ber  Seit,  in 
ber  er  gelebt  traben  foll,  al^  aurf),  tvexxn  er  Ijeute  nod) 
lebte,  alö  t)orlaut  t)inau^n)ürfe. 

S)ie  £iebl)aberin  ift  ungemein  tjeroifd). 
3nmitten  einer  6taat^a!tion  freuet  it)re  Siebe  bie 

^läne  beä  Sprannen.  Unb  ba^  ̂ aav  überjeugt  il)n, 

t>a%  eö  beffer  ift,  fie,  refpeftit)e  c<$  ju  t)ert)eiraten,  al^ 
biefe  ̂ läne  ju  t)erfolgen. 

2)er  iXl}ara!terbarfteller  läuft  nebenl^er  alö  ©e- 
peinigter,  al^  ©ünftling,  aU  ̂ t)ilofopt)  zc. 
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831. 

£  u  ft  f  p  i  c  t. 
®cr  eine  entartet  eine  ̂ aut  £)ct)fcfd)c  öetbin. 
®ic  anbete  tm  6pißtt)a9cnfd)cn  öetbcn  2C. 
£ciber  ba§  Stbfurbeftc  tjernünftig,  Q3ernünfti9e 

abfurb,  nad)  bcn  23ü(i)ern. 

832. 

2)te  bcrüi)mtc  5^ciu. 

3n  biefcm  Stücfe  prtc  id)  tptcber  bte  t)crrüdte 

£iei)e^fprad)e    rcbcn,   bcrcn   ftd)    fein   Q3cr- 
nünftiger  auf  (Erben  bebten t.   Sut  eö 

ein    (Ejattferfer,    bann    mu§    Stbfpannung,    (Ent- 
täufd)un9,  bei  t)etero9enen  iS^arafteren  2tu^fpan» 
nung  folgen. 

* 

833. 

„(E^  tft  f(J)abe,  ba^  Sie  etn)a^  23effere^  fönnen!" 
—  ecf)öntt)an  —  50.000  9Äarf. 

834. 

3u  einer  Stnnoncc,  n)ct(J)e  ,,£iterar.  SBeifräge"  gegen 
„geringe  ©ebüf)r  t)on  Seite  bc^  Q3erfaffcr^"  ju  t)cr- 
öffentti(f)en  t)erfprid)t: 

„5)a^  tft  9?ettung!  3af)ten  mu§  jieber,  ber  fd)retbt 
unb  ber  9Äann,  ber  gegen  geringe  ©ebüt)r  ba^  f)e= 
tvdU,  fief)t  nid)t  barnad)  an^,  al^  ob  er  fid)  burd) 

fprad)ttd)e  ®(^ön^etfen  t)on  feinen  ̂ rtn^ipien  ab- 
bringen tiefee." 
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835. 

(Z  ä)tv  cxQQclt)  ev   für   ̂ ocfcn. 
Sauncr  äat)Itc  itvd  3cit)re  1000  ©utbcn,  um  mein 

Stüdf  md)t  auffüt)ren  ju  bürfcn  —  c^  t)at  fotd)en  (Er- 
folg. 

®r  t)ättß  baö  ©ctb  antDcnbcn  foücn,  ba^  id)  fic 
md)t  fd)rict). 

836. 

Q[Bat)rt)aft{g,  fobatb  trir  bei  gctftiger  Strbcit  t)or 
aHem  barauf  angctmefcn  finb  ober  frcitDilttg  un^ 
cntfd)t{c§cn,  in  crftcr  £imc  ba^  (Erträgnis  in^  2tuge 
3U  faffen  unb  ju  bercd)nen,  bann  ift  t)om  ©eiftigen 
bfc  öätfte,  unb  jn^ar  bic  bcfferc,  bat)tn. 

837. 

QBcnn  bu  fo  rcd)t  einbringlid)  über  t>en  ltnn)crt 
bc^  £cbcn^,  über  bie  n)c^müttgc  S;äufd)ung,  bic  in 
allen  f)ot)en,  ertjabenen  Sräumen  Hegt,  S^tjre  burcb 
aufgeftärt  tDurbeft  unb  bu  begtnnft  auf  einmal  äu 
benfen:  tvo^n  forglid)  fct)affen?  Sei  fein  9iarr,  mad) 

bir  e^  teid)t  ertrirb!  (Ern)erb  ift  ba^  einjig  Q3er- 
nünftige!  —  t)ör  nid)t  auf  biefen  ©ämoni  öatte 
treu  3U  beiner  5?unft!  Opfre  nid)t  ein  3beal,  nid)t 

baä  Streben  naii)  Q3ollenbung,  nacf)  Sd)önt)eit  — 
ber  ftad)en  ©ier  nad)  ©etb,  bem  &anbtt)er!! 

QBie  tief  bu  bir  fetbft  tvoi)l  tuft,  tvenn  bu  aUe^, 

n)a^  in  bir  liegt,  jum  23eften  au^mirfeft  unb  auß^' 
jeitigeff,  ba^  fiet)ft  bu  fofort,  wenn  bu  ben  entgegen- 
gefegten  Sd)ritt  nur  t)erfud)ft,  an  ber  moraUfd)en 

Q3ern)itberung  unb  Selbfterniebrigung,  bie  bid)  be- 
brängt. 
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838. 

®a^   arme   ̂ ubtitum. 
gScnu  man  i>ea(i)Ut,  ba^  e§  \a  md)t  au^  tauter 

©clc^rfcn,  5?ünftkrn,  Sitcratcn  unb  5?cnncrn  be- 
fielt (t)on  bencn  ctl{d)e  aud)  bcfonbcre  ®d)ruücn 

t)abcn  mögen),  fonbcrn  au^  fct)r  gcm{fd)tcn  231^ 
bungäclcmcnten,  fo  ergibt  fid),  ba^  man  fid),  wa^ 
im  Sotate  fein  2tuffaffung^t)ermögen  anlangt,  unter 
bemfelben  fein  |)ert)orragenb  geiftbegabte^  QBefen 
t)orftenen  barf. 

2)iefe^  ̂ ubtifum  nun  aber  ̂ at  ba^  9?ed)t  baf^ 
ba^,  n)a^  it)m  auf  ber  23üt)ne  Qcbotm  mirb,  in  einer 
it)m  t)erftänblid)en  6prad)e  unb  QBeife  gefd)ef)e,  benn 

n)enn  xä)  in  ©efellfd)aft  mid)  begebe,  um  mit  ber- 
fetben  ju  t)erfe^ren,  fo  forbert  e^  nid)t  nur  bie  Q3er- 
nunft,  mein  Q3orteiI,  fonbern  fogar  bie  ööftid)feit, 

ba^  id)  mid)  it)rer  6prad)e,  it)rem  23ene^men  unter- 
orbne,  aud)  ba,  wo  xd)  gegen  it)re  Umgangsformen, 
wo  xä)  fie  nid)t  teile,  ̂ ront  mad)e.  3d)  barf  ni d)t 
unt)erffänblid)  bleiben. 

(Ein  ©enie  mag  mand)mat  mit  etwaß  !)erauS» 
rüden,  t>a^  berblüfft,  ba^  erff  naä)  unb  nad)  inS  Q3er- 
ftänbniS  rüdt,  aber  über  allen  Q3orauSfe^ungen 
barf  eS  nid)t  ftel)en,  bat)or  bema^rt  eS  aud)  nid)t  ber 
©eniuS. 

2tber  baS  ©eflage  ber  Q3erfannten,  n)eld)e  fid) 
ärgern,  ba^  ha^  ̂ ublifum  baS  Q3olapüf,  n)eld)eS 
fie  if)m  t)orfaubertt)elfd)en,  nid)t  erlernen  mill,  ift 
einfad)  fomifd);  bafj  biefeS  ̂ ublifum  feid)te  Itnter- 
t)altung  einer  unt)erftänblid)en  unb  un3ulänglid)en 
23ete^rung  unb  (Erf)ebung  t)or3ief)t,  iff  freilid)  ganj 
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crf(f)rcdt{d).  3«  meinen  SuQ^nbarbeiten  fanb  iä)  mid) 

aud)  t)ertannt  —  xä)  nai}m  fie  fpäter  t)or  unb  tjatfe 
felbft  9}Züt)e,  meine  cxQcnc  23efannffd)aft  äu  mad)en! 

839. 

3m  S;t)eater   (Opernt)au^). 
2)er  Sratfd),  ben  man  runbum  t)ört,  ber  \\ä)  auf 

bie  g^ragen  be3ief)t:  n^er  fi^t  bort  in  btefer,  mer  in 
jener  Soge?,  ferner  bie  3nf äffen  fritifiert,  t>en  9Zofa- 
bilitäten  nad)9et)t,  e^  überseugt  einen,  ba^  ba^ 
St)eater  fein  23itbung^ort  ift,  baft  bie  ©efeltfd)aft 
bort  dercte  t)ätt,  fiet)t  unb  gefet)en  toerben  wiU  unb 
fid)  fritifierf,  ein  Q3ergnügung^ort  n)ie  ein  anberer, 
nur  ba^  empfänglid)e  Stement  (Q3oIf)  au^gefd)Ioffen 

burd)  bie  t)ot)en  greife  —  t>a<^  fd)eint  man  aud)  in 
tvoUml 

840. 

QBenn  man  hiii>enit,  ba§  fic^  ba^  liebe  ̂ ublifum 
in  feiner  9}ief)rt)eit  um  t>a^  9}Zinbern)id)tige  inter- 
effiert,  baä  Q3erftedte  gar  nid)t  n)at)rnimmt,  über 
platte  ©päffe  fid)  gaubiert  unb  feinfte  Spieen  auBer 
ad)t  (ä^t,  mit  einem  QBorte,  t)on  bem,  „\va^  man  it)m 

toiH",  feine  2tf)nung  t)at  unb  feine  9lotiä  nimmt,  fo 
t)at  man  fd)tie^Iid)  t)or  biefem  9lid)ter  fet)r  menig 
2[d)tung. 

S)ie  ®ummf)eit  ber  9}Jenf d)en  aber  au^er  bem  ©e- 
biete  ber  5?unft  ift  einfad)  nieberfd/Iagenb.  S^  tröffet 
nic^t,  ba^  man  benft:  ber  QBert  ber  6d)öpfungen 

n)irb  fpäter  erfannt,  ba^  Q3erbedte  enti>eät  —  \va§ 
ja  anä)  nur  eine  leere  Q3orau^fef3ung  fein  fann  — 
inbeffen  ift  e^  fd)on  fe{)r  traurig,  für  bie  ©eneration, 
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mit  bcr  man  tebtc,  umfouft  9ßfd)ncbcn  ju  i)aben  unb 
t)on  xt}x  mi^üerftanbcn  ju  fein. 

2td),  bicfe  9lüciftd)tcn  im  £cbcn  unb  auf  bcr 
23üt)nc.  3a,  cnbtid)  ent[d)tic^t  man  fid)  frcilid),  Jcbcn 
bei  feiner  9}teinung  unb  bem  Sroft,  ben  er  empfinbet, 
au  betaffen,  man  t\xt  e^  au^  einer  2trt  jornigen  9}iit- 
teibe^.  2tber  ber  QBeg  gu  biefer  QBeiä^eit  ift  mit 

Q9ßelt=  unb  9}Zenfd)ent)era(J)tun9  gepftafterf. 

841. 

Stnäengruber   notiert   auf   einem   3eitun9^au^f(f)nitt, 
ber  ©riltparjer^  Stu^fprud):  „3d)  t)affe  bie  fogenannten 

fiiteraten"  bringt: 
„£tngered)t,  benn  er  t)erban!t  ben  £iteraten  unb 

beren  tiebet)ollem,  t)orurteitetofem  (Einget)en  auf  feine 

QBerfebie93erbreitung  unb6d)ä^ungber  te^teren.  — 
S)ie  £iteraten  follen  aber  Sd)affen^-,  nid)t  (Ern)erb^- 
aeit  tjaben,  aöe^  au^äufü^renl  ̂ an  fann  ja  ni(J)t 
immer  arbeiten. 

2)er  fiiterat  ber  3u!unft  t)at  eine  gro^e  2tufgabe, 
er  tann  feine  ganae  ̂ erfönticf)!eit,  fein  ganae^ 

©d)affen  einfe^en,  um  eine  abgefd)toffene  ̂ erfön- 
tid)!eit  in  ber  Literatur  a^m  Stu^brud  au  bringen 

(inbit)ibueÄe^  titerarif (i)e^  ®d)affen),  unb  er  fott  t)er- 
mittetn  bie  Übergänge  8tPif(^en  alter  unb  neuer  Seit, 
t)eud)terifd)  2tufred)ter^altene^  faHen  maä^en  burd) 
Q3Bat)r^aftigfeit.  ®a^  fann  er  nur  in  mögtid)ft  freier 

Stettung.  9}Zan  tut  bie^  t)eute  —  ber  ̂ roteft  ̂ ei§t 
9laturali^mu^  unb  ̂ at  aum  2lnfange  —  tite- 

ranfd)e§  ©eaänf,  bod)  '^  n>irb  beffer  n)erben." 

•Slttäengru^ber.  8.  17  2^7 



842. 

QBa^  bcr  Scfcr  forbcru  barf? 

23clcl;rf  ju  tperbcn!  @g  ift  oft  tx)id)tt9er,  bte  9}ict- 
nung  bcr  ̂ cinbc  fcnnen  ju  lernen. 

QBaä   ber    S^urnatift   ju   leisten   i)at'i 
2tQe^  3u  beregen!  —  (2r  fann  (Stoffen  at^  gartet- 

fd)reiber  baju  machen,  ju  beregen  i)at  er  alteä!  QBa^ 
get)t  eö  ba^  ̂ ubtifum  an,  ba^  ber  öerr  9lebafteur 
in  einer  2lngetegenf)eit  gegen  einen  2tbgeorbneten 
t)erfpiett?  QSa^,  t>a^  bie  Suben  (meiff  Sournatiften) 
beteibigt  n)erben?  Sie  foüen  bat)on  9loti3  nef)men, 
aber  totfd)n)eigen  (täd)ertid) !),  ba^  foüen  fie 
nid)t  n)olten,  ba^  ift  fteinf<äbtifd)e  3ournatiffif  unb 
fein  ̂ ftid)tgefüt)t. 

843. 

S)ie   treffe. 

QBie  mit  allen  3been!  Q2ßa^  toar  ba^  (Xt)riftentum 
in  feinen  Stnfängen!  5^aum  erlangte  eä  9Jiad)t  fo 
mifjbraud)te  e§  biefetbe. 

844. 

2tnonpmität    hei    S^itungen    unb    im 
2cb  en. 

(Ein  6d)uft,  ber  fd)impft  unb  üerleumbet  unb  be- 
nunäiert ! 

21  b  e  r  ber  QBarner,  ber  9[ßal)rbeit^freunb,  ber 

(Entt)üller  'von  Satfad)en,  bie  bem  Stilgemeinen  unb 
bem  einjetnen  fd^äbtid)  finb,  foü  ber  Stelle  unb 
aUe^  auf  t>a§  Spiet  fetjen  auf  fragtid)e  QBirfung  bin? 

3a? 
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845. 

S)a^   gciftigc   ©igcntum. 

©trcit  um  bic  23efd)vcibun9  einer  23allro!)e. 

846. 

3c^t  finbct  man  aud)  frittfd)c  2tu^fprüd)c  fumma- 

rifd)  aufgefaßt,  e^  f)d^t  jc^t:  „mand)e  2lutovcn", 
eine  ,,5?otene  t)on  Sd)mierern'^  „e^  gibt  QcuU,  bie 
fid)  6d)riftfteller  nennen". 

Snxn  Seufet,  öerr  9?e3enfent,  ba^  ift  nid)t  et)rtid)I 
QBetd)e  2tutoren?  QBie  t)ei^en  bie  ©d)mierer?  QBie 
tjei^en  bie  2mte  ̂ c.,  ̂ c? 

®a^  ̂ ei^t,  in  bie  £uft  fpucfen,  n)ot)in'^  ber  QBinb 
trägt,  t>at}xn  trifft'^. 

Offen  bod)  mit  t)em  Itrteil  t)erau^!  £ieber  wxU 
id)  mid)  tief  beftagen  (äffen,  ̂ nm  23eifpiet  bU  Stiaä 
nid)t  5u  (Enbe  tefen  ju  fönmn,  aU  t)eud)etn,  id)  t)ätf ̂  
getan  unb  tvävc  entiüit  barüber. 

„Nomina  sunt  odiosa !"  6onft,  mag  fein!  §ier 
aber  niä)t,  tvo  fie  jur  Qaäje  get)ören.  Itrteite  fpri(^t 
man  über  ̂ erfonen,  über  (Za(i)cn,  meinetn)egen  über 
5?orporattonen,  aber  nid)t  über  ̂ .  6. 5?.  S.,  fonbern 

über  —  —  —  nun,  ja  ehen,  id)  bitte,  über  wen 
ober  n)a^? 

847. 

9leäenfion. 
Seber  Sd)riftfteller  ift  ber  erffe,  ber  in  feiner  2lrt 

unübertreffttd),  ober  ber  tatenttofefte  zc,  ̂ an  ar- 
beitet t)eut3utage  nur  in  Supertatit)en. 

17* 
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Q33a^  bicfc  aUe  ,,crffen"  \xnt>  jcbcr  „Itnübcrtrcff- 
t{(i)c"  nebcneinanber  barftcllcn  foKcn  unb  tDOÖcn,  ift 
fd)tper  begmftid). 

848. 

QScnn  c^  gilt,  t>en  unt)erbientcn  2tbfatt  ctnc^ 

Stüdc^,  t>a^  ein  unft)mpaft)ifd)cr  ®d)riftftcllcr  gc- 
f (^rieben,  3U  nü^en,  fo  t)e{§t  c^:  S)a^  ̂ ubtifum  er» 
fannte  mit  feinem  Snftinite  zc.  ©tlt  e§  aber,  bie 

burd)9efaEene  2trbeit  eine^  g^reunbe^,  fo  t)ei^t  e^: 
ba^  ̂ ubtifum  ift  t>o^  nur  eine  äufammengen^ürfette 
gjJaffe  ic. 

849. 

(Ein  9le3enfent    tjat    e^    teid)t,  2)ramatifer    ju 
tDerben,  erft  brücft  er  t>cn  ®e\ä)mad  be^  ̂ ubtifum^ 

auf  ben  ̂ unft  t)erunter,  n)0  er  für  fetbe^  f(i)reiben 
!ann,  nnt>  bann  ge^t  e^  to^. 

850. 

Stuf  eine  3uf(f)rift,  bie  ein  9lesenfion^efcmpIar  arX" 
bietet,  fc^t  Stngengruber  bie  f)öt)mfd)e  23emcrfun9: 

„S5ie  23efted)un9  (SBeeinftuffung)  ber  S^ritif." 
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«Htt^ang     jum    7.    unbS^^anbc 





3um  7.  93anbe 

Ccöarten  unb  ©ofumenfe 

©ie  fc^aubettii^e  ̂ (unsett,  Hs  in  der  Wiener  Stadt- 
bibliothek I.  N.  16711. 

Nach  einer  Notiz  im  zwölften  Hefte  der  Äölte,  der 

Jux-Zeitung  des  Steyrer  ©ötterbunbe^,  dessen  Mitglied 
Anzengruber  war,  an  einem  9}Zonftre--®ötteral)enb,  zu 
dem  Anzengruber  ein  t)on  Seite  be^  Äerrn  Serfuleö 
nieberträcbtig^erunterftiega5te^,ebendort  wiedergegebenes 
ßntree  §um  9JZonftre=9Ibenb  beigesteuert  hatte,  am  21.  März 
1862  während  der  kurzen  Anwesenheit  Anzengrubers  in 

Steyr  (vom  14.  Februar  bis  etwa  25.  März  1862)  auf- 
geführt. Merkur  (Gürtler)  notiert  im  XII.  Hefte  der 

Äi5lle:  QBurbe  X)on  9}Zomuö  —  Anzengruber  —  bie 

^^möbte  ,,®ie  f(^auerli(^e  ̂ lunjen"  gegeben  unb  bie 
9?otten  'oon  i^m,  93Zatra^,  ßinbenberg,  S?raft,  Sirfd)  unb 
^Uto  bargefteUt  —  ®ie  ̂ omöbie  mad^te  großen  Sffett, 
n)ie  ixbitvi)a\xpt  fämtlic^  ©ebotene^  fei^r  entf))racf),  — 
Anzengruber  notiert  im  Manuskript:  ,,®a  mir  bei  ©e-- 
legen^eit  ber  ̂ uffü^rung  biefet  S^arce  ber  ganje 
©ötter-^lbenb  burd)  ein  gefc^n)oßene^  ©efi(^t  oer- 
borben  tDurbe,  brachte  id)  beifolgenbe^  Sytempore  juv 
Erweiterung  ber  ©efeltf(^aft  unb  ̂ efänftigung  meinet 
Unmuts  an: 

?3ei  biefem  allgemeinen  ®urd)einanbern)afct)en 

Srt)ielt  id)  eine  berbe  S^tafc^en, 
Q3on  ber,  ber  5:eufel  foU  eö  t)olen, 

3d)  bi^  jttr  Stunbe  bin  gefcWn)oüen!" 
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Die  Handschrift  ist  höchst  flüchtig  interpunktiert; 
fehlende  Interpunktionen  werden  nicht  ausdrücklich  be- 
zeichnet. 

3i9  ̂ Karjitater,  |  4ii  in  der  Handschrift  t>ox  statt  t>on  j 
924  and),  \  II24  au^,  |  21 16  Q3ongem  I  235  gejogenen  | 
2038  Anzengruber  setzt  noch  dazu:  <5iniö.  xÜiomu^, 



©tace^anbfd^tt^  unb  (Bä^nxif^U.  93otf^ftücf  mit©e- 
fang  in  3  bieten  uon  ßubtPig  ©ruber,  Anzengrubers  eigen- 

händig für  das  Josefstädter  Theater  geschriebene  Rein- 
schrift, die  im  Jahre  1892  mit  der  Bibliothek  des  Josefstädter 

Theaters  von  Heinrich  Jantsch  gekauft  wurde.  Gegenwärtig 
im  Besitze  von  Fräulein  Klara  Lischke. 

Die  Interpunktion  ist  in  der  Handschrift  so  inkonsequent 
gehandhabt,  daß  es  eine  unnötige  Belastung  des  Apparates 
wäre,  stets  anzugeben,  wenn  ein  Punkt  durch  ein  nötiges 
Ruf-  oder  Fragezeichen  ersetzt  oder  ein  fehlender  Beistrich 
ergänzt  wurde.  Interpunktionsänderungen  werden  nur  an- 

geführt, wenn  durch  ein  eingesetztes  Interpunktionszeichen 
eine  Periode  gegliedert  wurde. 

294—5  die  ersten  beiden  Szenen  und  der  Anfang  der 
dritten  fehlen  in  der  Handschrift  |  3523  9^otar,  |  36i  i)at,  \ 
372  gef^ro^en,  |  41i4  fommen,  |  4126  ©ötter;  |  42?  St» 
ftärungen,  |  42i4  ©aft^ofe  am  |  436  fann;  i  438  Silbern,  | 
44i3  ̂ roje^  ic^  |  458  ©en)i^,  |  45i9  6ie,  tv^mn  \  402  ju,  | 
463  53toufe  am  |  46i8  Sie,  |  4026  fagte,  |  48i9  lann;  | 
4824  fo,  I  492  ernennen,  |  5029  anbringen,  |  5l2©efc^i(f)te  | 

51i3  9?ücf[i(^t,|  5124  micl)  — |  5l3oU)erben,|  52i g^amitie,  —  | 
52i8  rec^t,  |  546  geb'n,  |  5420  t)erreben  —  |  55io  fallen,  j 
6O5  mic^,  i  6O26  g^reunb,  |  61  n  bdamt,  \  635  alt,  \ 
6321  ̂ er,  |  6326  gebroct)enen  |  6428  Öntet,  |  652  gehört  —  | 
6527  So,  I  6527  gemacht,  |  664  Q3erg(eid),  |  6620  n)ar,  | 

6621,  26  Sitten,  I  676  S^amilie,  |  67i8  contra,  |  67i9  *5räu- 
lein^,  I  6722  Äera,  1 6726  ̂ inau^,  |  6727  9^amen;  |  684  QSei^- 
berg,  |  685  Äätfte,  |  6810  Eeib,  —  |  6820  laffen,  i  6830  Äöf- 
tic^leit,  I  7O20  unlieb;  |  728  falt,  |  729  Äanbfc^u^,  ©lac^,  | 
72i9  äutt)iber,  |  722i  i^euten,  |  73i  ̂ )rimo,  |  7427  finb,  j 

7730  ̂ i^nf  —  I  78i  ©Ott,  |  782  toirb,  —  |  783  ̂ rö^ferl,  j 
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785  taufenbmat,  |  78io  nad),  |  78i2  <2a6)  \  78i3  '2lugenf(^ein 
78i7  Äann^,|  78i8®ott,|  78i9  finl)J  7828  ge^n,  |79i2  nac^ 

g'tna^t,  |  IQisba^r  I  79i3®ott,  |  793og^i9ur, ;  8O7.9  6c^tt>ie 
gertoc^ter,   |   SOu  Q'^alVn  -   |   8O21  9}iartm,  |   8I1  t)at 
8I12  t)erfafa,    |    8I16  föü  er  unfer'^.    |    8I20  anfc^aut, 
8I21  teiH  I  8l27  93erbient^;  |  8 hs  g'fcf) en!t,  |  828Qltten 
toar  I  8327  ftide,  |  84i8  tragen,  |  8423  fönnen,  —  |  8429  tDtll, 

859   S^abrit,    |    85i6    Sf)r',    merftx)ürt)ig    |    8616   fein, 
8625  n)eiter,  ad)  \  8629  i^r,  fie  |  872  ̂ on,  |  873  un^erna^m, 

8729  Sebem,  —   |  885  fagten;  —  |  885  «am,  |  883  ©tüd, 
88i3tann,|  8824 allem, |902 nehmen, |  9l2ift,|9l25fct)n)eigen, 
92i3  9Koment,  |  92u  5)errn,|  933  anäumelben,  |932i  ̂ ab% 

94i8    läc^erlic^,     1     95i   gereut),     |     952   S(^ro(fen    — 

953  fein,  —    i  957    9}iutter  —  i  953i    t|)ut,  |  95i    i^'^, 
96io   9}iat,  I  9630   eini,  |  967  ma(^en,  |  97ii  gl)ftanb   — 

97i9  Äauöfreuj  —  |  9826  3'rud,  |  999  an,  |  IOO21  t)orbei, 
IOO27  seigen,  —  |  lOU  Stunde  —  |  IOI15  fetbft,  |  IOI16  ge 
töiUt;   —  I  IOI19    ge{)en,  |  IOI22   fte,  |  IOI25    gett)efen, 
1022  ̂ nblicfe,!  1024  9?et)e,  |  IO29  5)iebftat)l;  |  102io  auf, 

102i3    foUten    —     |     102i7    9?ot)erid),    |    IO221    Seit, 
1036  gZic^t^,  —  9^ic^t^  —  I  10319  6d)lange,  |  1054  Sie  — 

105i2  mad)en,  |   10525  äurücEjune^men,  |   10529  l)örft'^, 
10531  93etter,  |   IO61  S(^tt)iegertoc^ter  —  |  1068  n)oant; 
IO628  beimeffen,  |  llOi  ̂ ntoin  |  IIU  Arbeiter,  |  1142iQ3er 

tt)unt)eten,  |  II431  et)eteuten,  |  11 611  „^ber",  |  II618  ßr 
örterung,  |  II619  Äerr—  |  II623  t^un,  |  II631  finben  — 
1176    t)a^,   —    I    11 829    ̂ ab^n;    —   \    12624    ßtenben, 

127ii  93^ann,  |  13422  9?ed)t,  |  13428  t)erftant)en,  1 135i  5au- 

fenb,  I  1352  iff  ̂,  |  1352  g'f)ört,  —  |  1353  ba^,—  |  1363  au^- 
ananba  \\>a^   \    136i6  Äänt),  |  136i8  red)t,  |  13622  xOZarie,  | 



®er  9?efotmfürf  ober  Gin  ̂ uöflug  na^  bet 

Surfet^  g^afd)tng-^offe  mit  ©efang  unt)  ̂ anj  in  1  5lft 
t)Ott  *  *  *♦  Eigenhändiges  (anonymes)  Manuskript  Anzen- 
grubers  im  Polizeiarchiv  (jetzt  Archiv  für  Niederöster- 

reich). Die  Handschrift  trägt  folgenden  Vermerk:  9Zr.  89, 
eingereicf)t  jur  gütigen  ©urc^fic^t  am  13»  Senner  1867. 

^väfentiert  14.  3änner  1867.  Auf  der  Rückseite  des  Manu- 
skriptes: Snfotge  Srtaffe^  bev  f)of)en  Statt^alterei  i;)om 

23,  t).93L,  3*  475/^  ift  bie  ̂ uffü{)rung  geftattet  25,  Sänner 
1867,  Scmota, 

Einzige  Textgrundlage  ist  Anzengrubers  Handschrift. 

Lesarten. 

15426  tx)ir,  I  156i7  macf)en,  |  157i  bienen,  1  157io  Äanb,  | 
16422  ̂ nt,  I  1652  nicl)t,  |  1652  bzn  \  I6614  3f)rem  |  172ii 
nach  der  15.  Szene  mit  feiner  Schrift  vermerkt:  2,  2ift; 
es  läßt  sich  nicht  feststellen,  ob  der  Vermerk  von  Anzen- 
gruber  herrührt.  17920  9?iegler  |  ISOe  tt)ir  fehlt  in  Hs  | 
I8O20  bran,  |  I8O24  Das  Couplet  fehlt. 

Zensur-Akten: 

9lv.  89  ̂ .-^.  (475/^  1867) 
®ev  9?eformtürf  ober  ein  ̂ u^flug  in  bie  ̂ ürfei. 

S^a[d)ing^poffe  mit  ©efang  unb  5anj  in  1  5lft.  Äarmonie-- 
5^eater.  Bericht  der  Polizeidirektion. 

3ln  ba^  ̂ o^e  Ä.  t  Statt^atterei^^räftbium. 

®er  QOßiener  Sct)neibermeifter  ^ügetberger  erbt  'oon 
feinem  93etter  ein  @ut  in  ber  ̂ üvUx  unb  jie^t  ba^in, 
unjufrieben    mit    ben     ̂ ?olitifd)en    Q3er{)ättnifren    tmb 

"^nsengvuter.  8. 
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9^euerungen  im  QSatertanbe,  ßr  lä^t  feine  ̂ van  unb 
3:oc^ter  tür?ifc^e  Kleiber  tragen  unb  tx>iU  türfifc^e  Sitten 
unb  ®ebräuct)e  mit  einigen  t)ermeint(i(J)en  Q3erbefferungen 

nac^a^men,  n)e6()alb  er  fid)  einen  ,,9?eformtürfen''  nennt 
Seine  ©attin  unb  ̂ ö(^ter  fernen  ftc^  nad)  bem  QSater- 
lanbe  jurücf,  boc^  gelingt  e^  if)nen  ni(^t,  bei  ̂ ügel- 
berger  bie  9?ücffe^r  bafyxn  burd)äufe^en.  ®er  3ufaü 
fü^rt  Q3ergnügung^3ügter  l)erbei,  n)et(l)e  au^  9}^anget 

an  ©etbmitteln  au^erftanbe  finb,  bie  („fiftierte",  S.  I) 
Q3ergnügung0reife  fort^ufe^en,  ®iefe  fommen  mit  ̂ ügel- 
berger^  S^amitie  unb  ben  'Jrauen  feinet  Saremö  überein, 
burd)  eine  93Z^[tift?ation  bemfelben  b^n  ̂ ufent{)att  in  ber 

?:ürtei  ju  t)erleiben  unb  x^xn  bieSuftimmung  jur  gemein- 
famen  9?ü(freife  abzuringen,  Qllle  i:)erfteiben  fid)  aU  auf-- 
ftänbifd)e  ©ried)en  unb  bebro()en  93ügelberger  an  ®ut 
unb  2^hm,  n>äl)renb  xi)m  eine  feibene  Schnur,  alö  oom 
Sultan  für  feine  Q3erbinbung  mit  t>^xx  t)ermeint(ic^en 
©ried)en  jugefd)icEt,  übergeben  xvxvb.  3n  töbli(^fter  9lngft 
genet)migt  ̂ ügelberger  bie  Äeimtef)r  unb  jugleid)  bie 
Q3erbinbung  feiner  ?:oc^ter  mit  einem  ̂ eitne{)mer  am 

93ergnügung^3uge.  ®ie  '^iuffü^rung  xväv^  äuläffig,  mit 
QBeglaffung  be^  QSorte^  „fiftiert",  S.  I,  unb  auf  bem 
<anfd)lagjettel  unb  ferner  ber  auf  im  Seiten  3,  7,  12, 
13,  14,  16,  22,  23,  28,  29,  30,  31,  37,  38,  42,  47,  48, 
49,  53,  57,  59,  74,  80  unb  81  bezeichneten  3oten  unb 
))oUtifc^en  5ln5ügtid)feiten. 

QBien,  am  15,  3änner  1865.  3<xnota. 

Eine  Bemerkung  auf  der  Rückseite  des  Aktes  besagt: 

„®a^  QBort  „fiftiert"  ift  fein  t)erbotene^  QÖßort,  ba  e^  t)on 
ber  9?egierung  offijien  gebraud)t  tT)orben  ift,  baf)er  ift 
e^  aud)  im  Sc^erj,  n)enn  nid)t  eine  politifd>e  Satire 
offen  öortiegt,  nic^t  ju  beanftänben.  5)ie  ̂ ebenfen  gegen 

bie  Stellen  16,  59,  80,  81   fd)einen  nid)t  genügenb  be- 
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grttnbet,  alle  anbeten  ̂ on  ber  ̂ otijeibireftion  bejeicl)- 
neten  SteKen  finb  für  bie  fraglid)e  ̂ ü(;ne  tatfäcl)lirf) 

nid)t  geeignet" 
QäJien,  am  19,  Sännev  1867. 

Unterschrift  unleserlich. 

Darauf  erfloß  das  Dekret  an  die  Polizeidirektion, 
welches  die  Aufführung  gestattet,  ,,i(tt>od)  finb  bie  Seite  I 
3,  7,  12,  13,  14,  16,  22,  23,  28,  29,  30,  31,  37,  38,  42 
47,  48,  49,  53,  57,  59,  74,  80  unb  81  bejei^neten  euüm 

5U  ftreic^en/' 
QBien,  am  23,  Sänner  1867, 

Unterschrift  unleserlich. 

Die  Zensurstriche  haben  sich  erhalten  und  werden 

nachstehend  verzeichnet:  140i  „fiftierten"  |  142ii— 6  fonft 
...  Sie";  statt  dessen:  unb  |  14226—7  bie  ...  tDaren  | 
14422-30  Unb  . . .  9ZaturI  i  HTg  ja  |  147io  aneftionifc^e  j 

14716-21  Äab'n  . . .  folt.  |  HBs  felige^  |  148i3-i5  in  bie . . . 
^erummobeltieren.  j  149io/igegenti;)ärtigfaftt)roteftantif(^  | 
149i9/20  QBag  eö  . . .  anjultagenl  15224-7  3ci,ia  . . .  jiei^n.  | 
15537—15610  ba  tpir  ...  ift  |  15626-30  fragt  . . .  fc^öpfen,  | 
1575-6  tt)eir^  . . .  befinben  nn^  \  I6O21-4  'Julien  Sie 
...  mufelmännen.  |  I6I5-8  QSaö  tun  ...  So!  |  16228 

'Slnefionant  |  1683-5  t>mn  . . .  unbenlbarl  |  1657-13  aber 
je^t  ...  bumml  1  16525— 1 661  unter  ®nt  ...  fommen,  | 
I6624  ,,ber  . . .  9?eic^öratl"  1  1698-io  bei  un^  ...  fte^nl  | 
171i6  ba^  ging  ...  O«upationl  |  17222-3  bie  ̂ ürlei 

. . .  „QSien".  |  180i2-i8^lleg  . . .  ©ejember  |  I8O20-2  id) 
tx)ei§  . . .  angesogen.  1  1 8818-20  too  . . .  aber  |  184i5  ®u 
ftedfft  ...  an  gestrichen,  dafür  eingesetzt :  QCßir  sie|)n  am 

gnb'  t)on  bir  nod)  an. 
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®ie  £it)ette  t)on  £,  ©ruber»  Hs  der  Hof bibliothek,  Series 
nova  999.  Von  Anzengrubers  eigener  Hand  geschrieben, 
ebenso  vier  beigeheftete  Rollen.  Auf  der  letzten  Seite  der  Hs 

derVermerk :  Snfolge  {)of)en  Srtaffes  bes  5berrn  Statthalter^ 

öom  22.  t).  9K.,  3.  2627,  ift  bie  ̂ 2luffüf)rung  geftattet  Q3on 
ber  ̂ oliäetbireftion,  am  24.  9}Zär5  1867.  S^^nota.  Die 
Zensur  fand  nicht  zu  einem  einzigen  Striche  Anlaß. 

Das  Stück  hat  O.  E.  Deutsch  in  der  «Neuen  Freien 

Presse"  vom  25.  Dezember  1910  abgedruckt.  Der  vor- 
liegende Abdruck  geht  auf  die  Hs  zurück. 

Die  Schwankungen  £ibelte— Eibeüa,  ©ertrub— ©ertrube, 

3o^anne^f äferl— 3of)anni^f äferl  wurden  buchstabengetreu 
beibehalten. 

18711  ßibeUa  später  angefügt.]  1899  fc^täft,|  189i6  l)aft,  | 

189i8  au^,  I  18921  |)eiK^,  |  18924  geträumt,  |190i  ?3raut- 
ftaat,  |190i  machen,!  1902  bod),|  19O5  nid)t,|  19O5  frf)on,  | 
19029  5:oftt,  I  19I7  ̂ uc^etgarten,  |  191ii  glernt,  | 
19I16  ()erpaJTen,  |  19I30  nur,  |  1922  net,  |  1924  QBunfd),  | 
192i7  einj  19323  2luffd)ut),|  19326  können,  |  19327  gefet)n,  j 

19521  t)erfd)ü(^tern,  I  1953o  flug,|  196i6  fremb,|  196i8  x)er- 

laffen  mxd)  (J;)erlaffen  im  Manuskript  mit  Bleistift  ge- 
schrieben und  durch  i:)ern)irren  ersetzt;  wie  es  scheint, 

nicht  von  Anzengrubers  Hand.)  197i6  ©töcflein,  |1972omtt-- 
einanber,  —  n>ie  |  1972i  ?:^vänen,  |  19728  gefd)e()en,  | 
19730  befeffen,  |  2OO7  So^anni^fäfer  |  2008  be^  9?oftfäfer  j 

2OO22  9?oPäfer,  |  201  is  erfaufeu,  |  20I25  a«  |202is  barju- 
fteUen,  |  203i3  6terbltd)e, !  2049  au^,  |  20528  ÄoA^eit,  |  2O622 
Oladje;  \  2078  geben,  |  20720  atlerbing^,  |  20726  93evbad)t,  | 
Zu  2088.  Das  Manuskript  enthält  folgendes,  nicht  paginiertes, 
aber  von  Anzengruber  selbst  geschriebenes  Einlegeblatt . 
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gilt  tage  (ftatt  beö  ̂ evjetteö) 

QSJefpe.   9lnn  frf)tDöre  mir  Cieb  unl)  Greuel 

^oftt.   9}?einttvegen,  alte  att)ei  fcf)tx)ör'  id)  t)ir! 
3o^anne^f äfeL   Sd)n)ör*  mir  aurf),  5oftt! 
5oftL  3e^t  i^  t)ie  aud)  bal  — 
93eibe  ̂ äfer  (bro^enb):   Sc^tDörel 

^Oftl  (tnletittt)er9!JZmeniet>er):  3a  ic^  fd)tt)ör'  e^' frt)On! 
?3eit)e  ̂ äfer:   QBem  gilt  eö  aber?! 

5oftl:  'aaen  3ti;)eien!  — 
QSefpe:  QBa^,  Q3errät^er,  Q?ßortbrü(f)iger  —  nintin 

ba^  unb  bae  unb  ba^  1  {emt  m  mt>  fum  x>a^on.) 

2IO9— 2II31  [Maschinenkomödie  im  Stile  der  Kasper- 
liade]  ist  in  der  Handschrift  mit  Bleistift  gestrichen.  | 

21O28  g^reunb,  |  212i5-28(ei)or  ber  5?äfer)  in  der  Hand- 
schrift mit  Bleistift  gestrichen  |  2139  benn,  |  213i9— 22  in 

der  Handschrift  mit  Bleistift  gestrichen  |  2143  nicJ)t,  | 
2144  Königin,  |  21422  9}Jutter,  | 



©et  Sad^f  eif  et  obet  6(^tt)äget(^ett  ̂ ud*  9\oman- 
tif(i)=fomif(^e  Ot)erette  in  1  ̂ ct  Eine  eigenhändige,  sehr 
schwer  zu  entziffernde  Handschrift  Anzengrubers  in  der 
Wiener   Stadtbibliothek.    I.  N.  16723.    Anzengruber   hat 
davon  durch  einen  Abschreiber  eine  Kopie  machen  lassen, 

die  sich  ebenfalls  in  der  Wiener  StadtbibHothek(l.  N.  16724) 

befindet,  aber  ganz  wertlos  ist,  da  der  Abschreiber  Anzen- 
grubers Schrift  nur  zum  Teil   enträtseln  konnte,  so  daß 

ihm   zahlreiche  Lesefehler   unterliefen;   viele  Stellen   — 

ungefähr  ein  Drittel  des  Textes  —  hat  er  überhaupt  nicht 
lesen  können  und  einfach  ausgelassen.  Anzengruber  selbst 
hat  die  Abschrift  offenbar  nie  eines  Blickes  gewürdigt. 

Der   Text   geht   daher   ausschließlich   auf   I.  N.  16723 

zurück.    Fehlende    (vom    Herausgeber    ergänzte)    Inter- 
punktion wird  nicht  angegeben. 

2I82  ̂ eperoni  nur  an  dieser  Stelle;  sonst  erscheint 
der  Name  immer  in  der  Form  ̂ e|)enno  (vgl.  22I23,  21, 
222i3,  22310,  15,  29,  242  ff.,  248  ff.,  25O5). 

219?  ber  fehlt]  219i6  fi^enb  |220ii  rieb'  |221i6  getpefen,  i 
22I26  von  der  ursprünglich  gewollten  Fassung:  nid)t  ber 

llbelft  tt)eggeIommen  feib  \^x  blieb  nach  Korrektur  übrig: 
3^t  feib  nic^t  übetft  tDeggefommem  1  222i3  statt  Signora 

^e^erino  ursprünglich  g^rau  Pfeffer  |  Nach  223i7  ein 
abschließender  Strich,  dann  wird  noch  einmal  Sc^nad 
als  redende  Person  angekündigt,  dann  folgt  223i8  1 
224i-i2  durch  einen  Randstrich  zusammengefaßt,  der  sonst 

als  „Zugleich"  interpretiert  werden  muß;  daher  die  Ver- 
mutung zulässig,  daß  2246-9  als  von  Schnack  gesprochen 

gedacht  war  und  erst  224ii/2  wieder  Floretta  zu  sagen  hatte  [ 

22812  ̂ itte  I  22826  im  fehlt  |  2404  fold)e  |  24220  Qffiirb'^!  | 
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©otofäcne-  Hs  in  der  Wiener  Stadtbibliothek  I.  N. 
5679,  von  Anzengrubers  Hand  sehr  sorgfältig  geschrieben. 
Abgedruckt  schon  von  Leopold  Rosner  im  „Illustrierten 

Wiener  Extrablatt^'  1902,  Nr.  352,  S.  23  (am  25.  Dezember). 
Entreelied  fehlt.  Der  Druck  weicht  in  folgenden  Varianten 
von  der  Hs  ab: 

25323  ef)'nbetv  |  254i  id)  fehlt  in  Hs  |  2543  an,  \ 
2544  erringen,  i  2545  wovn,  \  2545  ©nät)ige,  |  254io  tf)an,  \ 

254io  g'fü^t)one^  (dialektische  Aussprache)  |  254 12  benft,  | 
254i6t{;an,|  25424  eing'ftanben,  |  25427braucl)t  |2552t)enf;  j 
2554  abgerufen,  |  255ii  ̂ at,  \  25522  ̂ inetntanjt  |  25528 
beult  I  25531/2  eelbftänbigleit  |  2563  laffen,  |  256?  bin,  | 

256i2  gehören,  |  256i2  tt>a^r  I  256i6  ®urft,  |  25623  g'^ört,  | 
25624  93ere^rer,  a  bai)  \  25628  93er[e^n,  |  25630  fagt  gef)n^  j 
25631  Gedankenstrich  fehlt  |  257i  ®eutlid)Ieit,  unb  | 

25716  tragen,  |  257i7  alfo,  |  2572?  Äau^  i^  |  2572?  bur(^- 
gangen  |  25729  etenb^,  |  2584  md),  \  258i6  paffablid),  | 

258i8  me^r,  |  25821  jeitlid)  unb  |  25821  f  fehlt  |  25828  '^ 
fehlt  I  25830  lomm,  |  259i7  an,  \  25926  tt)eg,  |  26O17 
^reiß  vielleicht  mit  gewollter  Anspielung.  |  261?  reicf),  | 
261 23  me^r,  | 



6 in  @ef(^tt)oretter^  ̂ itb  au^  bem  Qffitener  £eben  mit 

©efang  in  brei  *2lften  liegt  in  zwei  Handschriften  des 
Archivs  des  Theaters  a.  d.  Wien  vor.  Beide  rühren  von 

Kopisten  her  —  Titelblatt  und  Personenverzeichnis  in 
beiden  Stücken  unzweifelhaft  von  einer  Hand  -  und  sind, 
wie  die  Varianten  beweisen,  nach  einem  und  demselben, 
nicht  leicht  leserlichen  Original  hergestellt.  Anzengrubers 
Handschrift  selbst  kommt  in  keinem  der  beiden  Hefte 

vor.  Die  Manuskripte  sind  als  wS(oufflier)-B(uch)"  (S)  und 
»C(ensur)-B(uch)''  (C)  bezeichnet.  C  lag  wirklich  der 
Zensurbehörde  vor  und  enthält  die  Zensurstriche,  welche 
das  unten  angeführte  Zensurgutachten  vorschreibt.  S  wurde 
vermutlich  nach  dem  Original  einer  Revision  unterzogen, 
welche  die  gröbsten  Abschreibefehler  beseitigte;  bei  C 
unterblieb  diese  nachträgliche  Revision.  Der  Schreiber 
von  S  war  sorgfältiger  als  der  von  C,  denn  er  vermied 
einige  Auslassungen,  die  bei  C  unterliefen;  dagegen  ist 
eine  Neigung  zum  Normalisieren  dialektischer  Formen 
wahrzunehmen.  Dem  Drucke  wurde  im  allgemeinen  S 
zugrunde  gelegt.  Die  Lesarten  von  C  werden  verzeichnet, 
die  von  S  nur,  wenn  Abweichungen  von  S  nötig  wurden. 
Deutlich  erkennbare  Schreibfehler  zu  verzeichnen,  erschien 
überflüssig.  Ebenso  unterblieb  die  fortlaufende  Zählung 
der  Musikstücke. 

In  S  eingelegt  findet  sich  ein  von  Anzengrubers  Hand 
geschriebenes  Personenverzeichnis,  dem  der  volle  Titel 

,,6in  ©efd)n)orener»  '^Silb  au^  bem  QBienertebcn  mit 
©efang  in  3  bieten  x^on  C,  ̂ Injengruber"  vorgesetzt  ist. 

Für  die  Besetzung  notierte  sich  Anzengruber: 

^ernegger   &,  £rf)U>cig^ofer 
9}iobeveinev   Ä-  9\eid)mann? 
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Q3eronifa    ^vl  fterjog 
^erbinanb   6jifa  ? 
S^rberger   Ä.  Äotsgärtner 

^nna   S^r.  6(offeg 
Eouife   S^i^t»  Staubev 
ßber   5),  ©irarbi 

5),  Sc{)mtbter   Solang 
5?ned)t)aum   ^afd)le? 
9[)Zott   ®rün 

®er  l)avt)e  ̂ ub   S^renfeft 
®er  Sntaltageute   Sf)albot(; 

Bei  Modereiner,  Ferdinand,  Ehrberger,  Kriechbaum 
drückte  Anzengruber  seine  Unsicherheit  durch  beigesetzte 

Fragezeichen  aus.  Zu  ̂ nna — ßtoffeg  setzte  eine  fremde 
Hand  ein  kräftiges  Fragezeichen  und  schlug  gf)renftein 

vor.  Für  Äi^ig  setzte  dieselbe  Hand  ̂ inber  über  Anzen- 
grubers  Vorschlag,  der  dadurch  unleserlich  wurde;  ebenso 

bei  der  Besetzung  93atentm— ©ärtner.  Für  5?rie(^baum 
schlug  dieselbe  Hand  ̂ ^alboti)  vor,  wodurch  ®er  3n- 
taöagente  frei  wurde,  den  Anzengruber  ihm  zugedacht 
hatte;  an  seine  Stelle  trat  ÄeßtDtg.  Sämtliche  Schauspieler 
gehören  dem  Ensemble  des  Wiedener  Theaters  an,  wie 

aus  den  Jahrgängen  1876/7  des  Entsch'schen  Bühnen- 
almanachs  hervorgeht. 

Lesarten. 

2653  ßabent^üre  C  |  26520  probieren.  S  i  26627  nun  C  | 

26717  geholt  S  1  2684  gegeben  C  i  268i4  3'famm'  maffa- 
Iriern  C,  5'fam'maffaferieren  S  |  26829  bitf  C  |  26925 
freiet  S,  |  26928  m  fehlt  C  S,  |  27O5  nad)geraten  | 

271i5  gJZorgenS  |  271i6  Äant)fd)u^' S  |  27I29  Srbe  S  | 
27I29  I)aben  S  |  272io  tt)eg'n  'm  C  |  2723i  9?eft  S  | 
274i  bleiben.  |  2743  bamat  C  (spezifisch  Anzengrubersche 
Form),  bamatö  S  |  2745  ̂ o|)e  S  |  275i5  ̂ ereinäiel)ent)  C  | 
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27527  laufen,  C  |  276?  wenn  S  |  2769  ba^  b*a  grab  ba  in 
beiden  Hs,  aber  in  S  mit  Bleistift  das  ,,ba"  in  ,,bu" 
verbessert  |  27020  reben  in  S  und  C;  in  S  mit  Bleistift 
in  ftreiten  verbessert.  |  27029  fc^auen  S  |  27731  brei  ̂ eufel^« 
namen  S  |  278i3  über  S  |  279i4  statt  eben  hat  S  aber  | 
27928  mein  fehlt  S  |281i9  9lu^getro(Jentf)eit  C  |282i  Saben- 
t^üre  C  I  2835  lad)enb  fehlt  S  |  28529  im  C  |  2853o  bie  S  | 

2864  benf  bir  S  i  287?,  15  QSia'n  S  |  287?  OSiße  S  |  287i4 
n)enn  C  |  2926  gef(f)n)inb  C  |  293i9  ungebutbige^  S  |  29430 

eoui^'  —  C  I  295i6  9}Zorbgmäbet  C  |  29520  t?rau  statt 
Äerr  in  S  C  |  296i2  nit  C  |  298i3  übrig  S  |  298i3  bietveil  C  | 
301 14  wvtomxmn  C,  i:)orgelommen  S  |  3023  ta^  S  |  302? 
bie  S  I  30327  nic^t  3^nen  C  |  3056  ©olbbramm  C,  ©otb- 
Iram  S  |  306i7  ganj  fehlt  C  |  30731  angene()mC  |  3086 
^abe  C  I  3O830  Äerren  C  |  3096  rauc^enb  C  |  30929 

QSecl^fet  S  |  30930  ̂ afttan.  Wienerisch  für  Passe-le-temps 
=  Zeitvertreib.  |  31O26  ̂ abe  C  |  3124  Ceibe  C  |  313ii 
S  und  C  haben  ,,9[)iänner"  statt  9}Jauer,  S  verbessert  mit 
Bleistift  ,,9}Zauer"  |  315i7  ©nabenarie  C  |  315i8  fehlt  C; 
wurde  später  mit  Bleistift  eingetragen  1  31 620  Erinnerung  C  | 
317i8  unferem  C  |  31720  orbentlid)  für  gehörig  C  |  31921 
9JZurtfoerein^faat  C  1 31924  9?eic^örat^t)ertaffung  C  |  32O27 
Diese  Rede  in  S  und  C  6f)rberger  zugeteilt;  S  ersetzt 
S^rberger  mit  Bleistift  durch  ßouife  |  3212  Stiele  C  | 
3227  ti?ir  C  |  322i2  aufgegeben  S  |  323i  Semmet^unb  S 
und  C;  S  verbessert  jedoch  mit  Bleistift  Äimmel^unb  1 
325io  Eouifel  C  |  32525  tr>xv  C  |  326i  genju^t  S  | 
32615-8  laffen;  xd)  ̂ aV  ...  I)elfe!  fehlt  C  |  32623  Statt 
£e(5terer  hat  C  93alentin  |  32623  £e^terer  ...  ber  erftere, 
darüber  mit  Bleistift :  Q3atentin  . . .  ̂ ernegger  S,  Q3a- 

lentin  ...  ber  erftere,  ̂ ernegger  C  |  33O21  Statt  9}cobe-- 
reiner  hat  C  9Uter.  |  331i8  auc^  fehlt  C  |  3335  gemein- 
fc^aftlicbe  C  |  33424  gEefution  C  |  339io  unferm  C, 

unferem  S    |    33931  niemanben  S  C    |   342ii  sufammen- 
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brurfen  C  |  34222  t)ahm  C  1  3442  bleiben  S  |  3452  alle 
statt  alte  C  |  346i7  mid)  norf)  C  |  .347i7  mac^t  statt 

a^mt  C  I  34724  auffi  —  auffi  —  C  |  34825  für  fehlt  S  C  | 
355?  ̂ ru^t  C  I  355i2  hat  immer  statt  mir  |  35525  ab- 

getretenen statt  abgegebenen  C  |  3574  ä'l)ören  S  1  35721 
biffet  C. 

Zjensur- Akten. 
Das  Stück  lag  der  Zensur  vor.  Der  Polizeibericht 

(69496  III./3525  ̂ .  ̂ ,)  (6397/^.  1876)  setzt  nach  der 
üblichen  Inhaltsangabe  auseinander:  „5)a  biefe^  ßtücf 

bem  gen)iffenf)aften,  unbefte(^li(^en  ©ef(^n)orenen  ß^r- 
berger,  gen)ifferma§en  al^  einer  t)ereinäelten  ßrfd)einung, 
bie  elf  anberen  ©efd)tt)orenen,  bie  dnm  notorifc^en 
©auner  freigef^)ro(^en  i^ahm,  entgegenfteüt,  fo  erfd^einen 
^ieburd)  in^befonbere  mit  Q^üdffid^t  auf  bie  ab  unb  ju 
taut  gettJorbenen  ̂ ebenfen  gegen  bie  angeblid)  ju  bäufigen 

<5reifpred>ungen  feiten^  ber  ©ef(J)n)orenengeric{)te  biefe 
einer  nic^t  ̂ tatti)a^Un  Äritif  beö  großen  ̂ ubtitum^  au^- 
gefegt,  tpe^^alb  bie  ̂ .  t  ̂ olisei-Sireltion  ber  uni:)or- 
greiflid)en  9Infi(^t  ift  t)a^  biefe^  ?3ü|)nentt)ert  t^etc^e^ 

übrigen^  f(^on  für  bm  16,  taufenben  'JRonat^  jur  ̂ uf-- 
fü^rung  beftimmt  ift,  nid^t  jujutaffen  n)äre, 

9Zid)t  um^in  fann  man  ̂ ier  and)  noc^,  ju  betonen, 

ba§  bie  ̂ nbeutung  be^  grfolge^,  n)et(^en  bie  jum  ̂ u^- 
brurf  getangenbe  Erbitterung  ber  9D?affe  jur  ßrreid)ung 
eine^,  tt)enn  and),  n)ie  ̂ ier  ber  ̂ aU  ift  nx(i)t  unlöblic^en 
3tt)erfe^  ̂ aben  lann,  in  einer  ̂ ü^neni;)orftenung  ber  t>or- 
liegenben  2Irt  immerhin  and)  nid)t  unbebenflic^  erfd^eint 
^ber  and)  im  ̂ aU  ber  Sulaffung  tt>ären  tt)enigften^  bie 
auf  Seite  19,  21,  28,  37,  51,  52,  79,  80,  81,  82,  118  u. 
188  bejei(^neten  Stellen  tDegjulaffen, 

QSien,  10.  ©ejember  1876 

QSJeig" 
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Diesem  Verdikt  des  ersten  Berichterstatters  setzte  der 

überprüfende  Beamte  folgenden  Einwand  entgegen: 
®er  ©otbarbeiter  Sf)rberger  erfcf)eint  in  btefem 

StücJe  a(^  dn  bnx(i)an^  ehrenhafter  9}Jann,  ber  bie  it)m 

al^  ©efcf)n)orenem  obUegenbe  ̂ ftic^t  narf)  feiner  Über-- 
jeugung  erfüllt  ®a^  9?e(i)t  be^  freien  Qlu^fprud)e^  biefer 

ilberjeugung,  toenn  fie  aucf)  mit  jener  ber  übrigen  ®e-- 
fd)n)orenen  in  QSiberfpruc^  ftel)t,  tx)irb  im  Stüd  al^  unan« 
taftbar  anerfannt,  3«  biefer  9xic^tung  tä^t  fic^  atfo  gegen 
bie  ̂ enbenj  be^  ̂ üt)nenn)erfe^  nxd}t^  ̂ nftö^ige^  feigen» 
QBa^  bie  ̂ ritit  be^  gcoßen  ̂ ublifum^  be^üglidy  ber 

f)äufigen  g^reif^red)ungen  betrifft,  fo  bürfte  bie  le^tere 
biefer  S?ritif  avi&;  au^gefe^t  fein,  tpenn  einer,  jtt)ei 

ober  met)rere  ©efd)ri:)orene  ba^  „Sc{)utbig"  au^fpred^em 
©eftü^t  auf  ia^  t)orau^  ©efagte,  glaubt  ber  ©efertigte, 
ba^  ba^  i;)orliegenbe  Stücf  nad)  53efeitigung  ber  Seite  21, 

28,  51,  52,  79,  81  b^tidjxxtUn  Stellen  jur  '2Iuffüf)rung 
juläffig  erachtet  n)erben  bürfte. 

93^acf.  13.  ©ejember. 

Bald  darauf  muß  der  Verzicht  auf  eine  Aufführung 
des  Stückes  erfolgt  sein,  denn  an  Stelle  einer  Ent- 

scheidung der  Statthalterei  findet  sich  im  Akte  folgender 
Vermerk : 

,,9Zad)bem  bie  ®ireftion  be^  1 1  prit)ilegierten  3:^eater^ 
^kvamt^  münblicf)  bie  Srflärung  abgegeben  l)at,  ba^  fte 

ba^  t>on  i^r  bef)ufö  Srlangung  ber  *5luffül)rung^betDilligung 
überreid)te  ̂ üf)nenn)erf  „Sin©efrf)n)orener,  ^ilb  au^  bem 

QSßienerleben  mit  ©efang  in  3  Elften"  x>on  2.  ̂ In^en- 
gruber  nicbt  äur  5luffül)rung  ju  bringen  beabftcbtigt, 
tt>irb  ber  ̂ .  t  ̂ oli3ei-5)ireftion  in  ber  Einlage  ba^  unter 
10.  ©e^ember  1876,  3.  69496/3525/^.  ̂ .  t^orgetegte  be- 
jüglid)e  ̂ e^tbuc^  prürfgefteltt. 

g[ßien,  am  6.  ̂ Iprit  1880.  ßsa))." 
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Der  erste  Referent  hatte  folgende  Streichungen  be- 
antragt: 272i7-26  aber  mau  ...  eiul  |  273i2--20  3c^ 

bitf  . . .  tt)teber  an  \  27327/8  Don  miv  uub  t)om  f)of)eu 
©evid)t^(;of,  |  27628-9  Der  Staat  ...  un^  |  2773-5 
foön  . . .  ̂ abn  |  28I9-12  t)ö  QSürbe  . . .  Äervu  |  28828 
alle  I  28829  etPigen  |  28829—2896  t)ie  . . .  ̂ emü!)ung,  | 
30126-3023  Sc^aun  ...  ©efängui^I  |  3025-9  5) enu  ... 
i^I  I  30223  Cäftern  Sie  mit  ©Ott  —  |  3036-8  tarn  ... 
Q3oHl  I  3197-8  3ft  frei  . . .  6d}raufen  i  3505-8  Q3ere{;rter 
©önner  . . .  fpred^eu.  Der  zweite  Berichterstatter  hatte 
die  Stellen:  272i7-26,  2773-5,  28I9-12,  3025-9,  3036-8, 
3197—8,  35O5— 8  freigegeben. 

Der  erste  Referent  war  aber  in  seiner  Bedenklichkeit 

noch  weit  über  seine  eigenen  Streichanträge  hinaus- 
gegangen und  hatte  außer  den  definitiv  gestrichenen  noch 

eine  Reihe  anderer  Stellen  mit  Bleistift  angezeichnet,  um 
die  Aufmerksamkeit  einer  hohen  Statthaltereibehörde 

darauf  zu  lenken,  ohne  sie  im  Gutachten  eigens  hervor- 

zuheben; es  sind  die  Stellen:  27224—28  So,  Sber  . .  .iö'^I  | 
2736-21  ba^  i^  ...  llng'(egent)eitl  |  2747-14  Sie  ... 
£ani)e^gericl)t^rat  |  27420-25  9}Zit{)ürger  . . .  grün  5ifc^.  | 
2752-7  gans  trocfen  . . .  vooU^n  —  |  276i9— 2775  9^a, 

ja  ...  g'melb't  ̂ ab'n.  \  277i8-2i  Schöne  ...  ©'fe^I!| 
28112-14  'M,  rel)  ...  net  ba\  |  285i4-i6  3cf)  bitf  . . .  Sr- 
frf)einung  |  28624-31  Ca^  bu  . . .  funnt  mer.  |  28827—2896 
Oi)r  ni)  . . .  ?3emüf)ung.  |  29O15-Q  ®a^  ift  . . .  g^rberger.  | 
3OI18-3029  S^a,  ia  ...  gerauft  i^ !  |  318ff.  93om  &oxipUt 
fiet  bie  2.,  3.  unb  4.  Qtvopi}^.  \  32825-9  Slnb  Mo^nn  . . . 
beffer  toirb.  | 



©et  fetotge  Sube*  ̂ ragöbie  mit  jVDei  93orfpielen 
unb  fünf  ̂ ften.  Eigenhändige  Handschrift  Anzengrubers 
in  der  Wiener  Stadtbibliothek  I.  N.  Nr.  16.683.  Flüchtig 
geschrieben,  oft  sehr  schwer  zu  entziffern.  Besonders 

flüchtig  ist  die  Interpunktion  behandelt,  oft  nur  ange- 
deutet. Der  Apparat  verzeichnet  daher  nicht  die  Fälle,  in 

welchen  der  Herausgeber  fehlende  Satzzeichen  ergänzen 
mußte,  sondern  nur  die,  in  denen  mit  Rücksicht  auf  das 
leichtere  Verständnis  von  der  Interpunktion  der  Handschrift 
abgewichen  werden  mußte.  Die  Handschrift  trägt  den 
Charakter  eines  Konzeptes.  3678  beigeftellt,  |  3709  einftige 
könnte  auch  als  miftige  gedeutet  werden  |  372i  Äimmet,  | 
372i8  QBiefo,  |  3733-6  Rest  einer  älteren  Fassung  (S.  5 
der  Handschrift)  wurde  sinngemäß  hier  eingereiht  | 
374i6  mi^frebitiert,  vielleicht  Wortspiel  mit  mie^  beab- 

sichtigt I  3776  Die  Form  ®r.  ̂ epefperte  (über  durch- 
strichenem  ®<>^  S^epefperte)  wird  in  der  Handschrift,  die 
allerdings  meist  Abkürzungen  anwendet  (^efpert,  ̂ efp., 
^äfp.,  Äafpv  Ä),  nicht  konsequent  durchgeführt  | 
3779  Anzengruber  notiert  sich  dasMetrum  ^  — ^  — ^  — _—  | 
37724  In  der  Handschrift  folgen  hier  vier  Zeilen,  die  der 
Herausgeber  nicht  zu  entziffern  vermochte  |  378i7  am 
Rande  notiert  Anzengruber  den  Reim:  6in  Äaud)  n)ie 
^noblau^  |  383i5  Am  Rande  folgende  Verse,  die,  wie 
es  scheint,  ursprünglich  den  Akt  einleiten  sollten: 

Äefp. 

So  fc^ön,  je§t  fein  mer  bei  bie  ̂ Intipoberln, 

®er  '^U  ft)ie(t  tpieber  in  ̂ rifobertn 
3m  erften  wävn  xr>xv  balt)  erfroren 
Unt)  ie^t  i)d^r^  an  ber  Sonne  fc^moren 
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Unb  nur  ber  3ui)e  ift'^,  beu  Äi()  unl)  hätten  iiit  genirt, 
®er  ̂ ert  i^  fo  infvuftirt 
^ann  überall  im  gleichen  ©n>aut)  rumge^en 
^t^  t)ie  t)erfluc^tefte  ber  6ruftajeeul 

3849  Anzengruber  notiert  das  Metrum  — ^  — ^  — ^— ^| 
38524  Anzengruber  notiert  am  Rande  das  Metrum 

^  —  ̂   —  ̂   — w~w~~  (dreimal)  und  ̂   — ^  — ^  — ^  — ^  — _ 
(einmal)  |  38820  an,  |  391ii  ba  statt  ba^  |  39123  Anzengruber 
notiert  das  Metrum  ̂   — ^  — ^— ^—  (viermal)  |  391 30  Dar- 

unter dasMetrum  —^~^—^~^  (viermal)  |395iiDaneben 
das  Metrum  _  — ^ — ^~^—  I  w~^— w  — w" ^—  I 
39522  ̂   —  ̂ -^-^-S~^\  3962  -^-^  — ^-^  (vier- 
mal)  I  396?  ̂   —  ̂   —  ̂   —  ̂   —  ̂   —  ̂ 1  396i7  In  der  durch- 
strichenen  ersten  Niederschrift  ist  folgende  Dekoration 
vorgeschrieben :  6tn  Salon,  9[Rttteltt)üre  unb  Seitentf)ür 

tinf^  I  39830  ̂    ^  —  ̂   —  ̂ —^—  I 



3tt  bet  S^eatetJattätei^  Prolog,  nach  Anzengrubers 

Kalender  geschrieben  am  18.  August  1884*. 
Textgrundlagen :  Anzengrubers  Konzept  auf  der  Rück- 

seite eines  Manuskriptes  (Wiener  Stadtbibliothek  I.  N. 
16726)  erhalten  (H).  Im  Archiv  des  Theaters  an  der 
Wien  das  zensurierte  Regiebuch  samt  den  drei  Rollen- 

manuskripten (R).  Das  Regiebuch  trägt  den  Zensurvermerk : 
at).  3»  50074/3240  ̂ .  ̂ .  ®er  i:)orliegent)e  ̂ rolog  tDirb 

äu  S^otge  be^  t)ot)en  t  t  Statt^alterei-Srtaffe^  t)om 
28.  ̂ uguft  1884,  3*  5713/^r.  ̂ m  ̂ uffü{)rung  im 

^.  t  pxi'oxUQkxtm  ̂ ^eater  an  ber  QBien  jugelaffen; 
jebod^  i)ah^n  t>ie  auf  Seite  6  t)urcf)ftricf)enen  QUiim  ju 
entfallen. 

^.  f.  ̂ otijei-®ireftion,  OSten,  am  31.  ?luguft  1884. 
Unterschrift  unleserlich. 

Das  Manuskript  des  Theaters  an  der  Wien  führt  nur 

den  Titel  „^rolog".  So  bezeichnet  das  Stück  auch  Anzen- 
gruber  in  seinem  Kalender.  Der  Titel  ,,3n  ber  3:^eater-- 
lanälei"  wurde  erst  später  bestimmt. 

Der  Text  stützt  sich,  da  H  nur  ein  sehr  flüchtig  ge- 
schriebenes Konzept  mit  sehr  mangelhafter  Interpunktion 

ist;  hauptsächlich  auf  R. 
40123  ni(f)t  R  i  40227  brennt,  H  1  40331  auf^ufinben,  H  ] 

404i3  ßinen  i?oUegen,  einen  jungen  —  R  |  40422 
Ö))eretten,  H  1  4042?  enttDöf)nt  Qpkl^onovav  H  |  4043i 
fagen,  H  |  405i4  aUerort^  R  |  4052i  Äumor,  H  | 
4064  t)efrf)ränft,  H  |  4066  Zuerst  hatte  Anzengruber  in  H 

*  Proben  veröffentlicht  Bettelheim  in  den  „Beiträgen  zur  Literatur- 
iind  Theatergeschichte.  Ludwig  Geiger  als  Festgabe  dargebracht  von 

der  Gesellschaft  für  Theatergeschichte",  Berlin  1902,  S.  449  ff. 



richtig  ̂ efc^vänfung  geschrieben;  die  Stelle  zeigt  deutlich 
den  improvisatorischen  Charakter  der  ganzen  Arbeit. 
40630-1  fehlt  R  |  4073  ̂ it  9Kanuf(ripten  R  |  407i8-22 
fehlt  H. 

Zensur-Akten. 

Der  Polizeibericht  Nr.  49054/PB  besagt: 

®er  t)orlie9ent)e  ̂ rotog,  n)etc()er  für  t)ie  ßröffnung^- 
t)orfteöung  t)eö  S?»  t  pxx'o.  ̂ ^eater^  an  t)er  QSien  am 
h  September  1884  beftimmt  ift  nnt>  t)Ott  bem  in  biefem 

Snftitute  befc^äftigten  'Jräulein  Äerjog,  Äerrn  Eiebolb 
nnb  Äerrn  ©irarbi  gef))rod)en  tperben  foU,  enüPtdelt  ba^ 
an  ber  93üt)ne  beö  ?:^eater^  an  ber  Qffiten  unter  ber 
neuen  ©ireftion  bur(^5ufü^renbe  Programm,  unb  ̂ t^av 
in  ber  QBeife,  ba^  unter  bem  neuen  ̂ ^egime  t^orläufig 
nod)  biefetbe  ̂ unftgattung  futtbiert  n)erben  foü  xt>k 

früher,  nur  ,,unterfpi(ft"  mit  ̂ twa^  mef)r  t)oH^tüm- 
ti(^em  Äumor» 

©egen  bie  Sutaffung  biefeö  fjenifc^en  ̂ rotoge^  3ur 

©arfteltung  oh'walUt  lein  '^Inftanb  unb  f)äUm  nad)  f)ier- 
amtlicher  'iHnficbt  nur   bie   auf  Seite  4  unb   6   burc^- 
ftric^enen  Stellen  ju  entfallen, 

qßien,  am  25.  <2luguft  1884, 
Unterschrift  unleserlich. 

Die  Statthalterei  dekretierte  mit  Zahl  5713/Pr.  vom 
28.  August  1884,  ba^  bie  ̂ luffü^rung  be^  beiliegenben 

^rotoge^  gegen  QSeglaffung  ber  auf  Seite  6  burc^-- 
ffricl)enen  Stellen  betoilligt  n)irb. 

Unterschrift  unleserlich. 

Da  das  Zensurmanuskript  im  Archiv  nicht  mehr  vor- 
handen ist,  so  läßt  sich  die  verdächtige  Stelle  auf  Seite  4 

nicht  mehr  feststellen;  im  Manuskript  des  Theaters  an 
der  Wien  ist  sie  nicht  bezeichnet. 
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Gestrichen  wurden:  403i8  das  Wort  9?itter  und 

403i9— 22  man  näf)me  .,.ift! 
Die  Polizeidirektion  entsandte  zur  Aufführung  einen 

Referenten,  dessen  Bericht  dem  Akte  beiliegt. 

3m  ̂ .  t  prit).  ?:(;eater  an  ber  QSten  n>urt)e  geftern 
bie  feurige  Saifon  mit  ber  9KiUö(ferfrf)en  Operette 

„©afparone"  eröffnet.  5U^  Q3orfpiel  getaugte  ber  mit 
bem  i)ot)en  t  t  etattf)alterei-grlaß  i;)om  28,  Qluguft  1884, 
3»5713/^r.  äugetaffene  ̂ rotog  X)on  £ubn)ig  ̂ tnjengruber 

unter  bem  ̂ itet  ,,3n  ber  ̂ t)eater!anä{ei"  jur  ®arftelJung. 
®erfelt)e  tpurbe  t)Ott  ben  Sd)aufpietern  Äerrn  ©irarbi 

unb  £iebolb  unb  <5räulein  Äerjog  fe^r  n)irtung^t)on 
gefprod^en  unb  brad^te  biefen  fotpie  bem  ©id^ter  met)rere 
Äert)orrufe  ein. 

®a^  "^ubUfum,  tty^ld)^^  ia^  Äau^  in  allen  9?äumen 
füllte,  tpar  bii^  ̂ um  Scl)tu^  ber  93orftetlung  fel)r  animiert, 
mt>  e^  t)at  bie  Q3orfteltung  felbft,  bie  bi^  IOV2  Ui)v 

bauerte,  leinen  ̂ nla^  ju  einer  ̂ eanftänbung  in  jenfur- 
^joti^eilicber  Äinfic^t  geboten. 

QSien,  am  2.  Geptember  1884 

St  t  ̂ olisei-^ireftion 
Unterschrift  unleserlich. 



3um  8.  ̂ anbe 

Ceöarten  xxnt>  ̂ Läuterungen  ju  ben 

<2l))^ori^men  „®ott  unb  9Be(t'' 
Die  Hauptmasse  der  Aphorismen  Anzengrubers  liegt 

gegenv^ärtig  in  der  Wiener  Stadtbibliothek  in  fünf 

Kartons,  welche  die  Signaturen  16551 — 16555  tragen. 
Dazu  kommen  die  Notizen  in  den  drei  Tagebüchern, 
die  des  Dichters  Sohn,  Karl  Anzengruber,  und  den 

anderen  drei,  die  A.  Bettelheim*  besitzt.  Aus  diesen 
Sammlungen  wurde  die  nachfolgende  Auslese  zu- 

sammengestellt. Nur  zwei  Zettel  machen  eine  Aus- 
nahme: Nr.  206  ist  eine  Randnotiz  auf  einem  Buche, 

das  unter  Signatur  16521  verwahrt  wird,  Nr.  841 
stammt  aus  einer  Sammlung  von  Zeitungsausschnitten, 
welche  unter  Signatur  16509  beisammenliegen,  ohne 
miteinander  viel  zu  tun  zu  haben.  Über  die  Herkunft 

der  einzelnen  Notizen  gibt  folgende  Übersicht  Auf- 
schluß : 

Aus  dem  Karton  16551  stammen:  3,  34,  41,  82,  105, 

112,  117,  131,  208,  210,  213,  215,  219,  220,  221,  223—4, 
231,  243,  269,  275,  280,  290,  296,  312,  317,  326,  337, 

339,  344,  360,  369,  379,  385,  392—3,  395,  417,  419, 
425,  428,  446,  448—9,  458,  510,  512,  531,  546,  548, 
552,  557,  563—4,  566,  581,  598,  601,  605—6,  612, 
623,  630—1,  638,  643,  652,  665,  674,  681,  688—9, 
695,  706,  709,  726,  730—1,  743,  757—9,  764—5,  772, 
782,  787,  794,  798,  804,  807,  810,  816—7,  822,  830. 

*  Vgl.  „Neue  Gänge  mit  L.  Anzengrubei",  Seite  39  ff. 
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Aus  dem  Karton  16552  stammen:   17,  19,  35,  40,  42, 

43,  51,  54,  61,  64,  68,  71,  72,  73,  80—1,  84,  113—4,  120, 
121,  123—4,  146,  151,  153-4,  164,  169-70,  179-80, 
198,  200,  214,  217,  234,  240—1,  245,  247—51,  264—5, 
273,  282,  284,  293,  298,  301,  303,  307,  309—10,  314—6, 
318,  321,  325,  333,  342,  354—6,  365,  370,  381—3,  386—9, 
398,  401—2,  405,  407,  411,  422,  426,  442,  457,  466,  470, 
481,  483—4,  486,  489,  499,  508,  514,  524—5,  528,  530, 
540,  544—5,  554-5,  558,  567,  571,  574,  583,  590,  596-7, 
602,  607—8,  611,  613,  617,  619,  620,  624,  632—3,  639, 
641,  648—50,  653,  664,  670,  672,  686—7,  691,  696,  700, 
727,  740,  744,  746,  751,  767,  771,  779,  797,  819,  821,  829, 
832,  836,  848. 

Aus  dem  Karton  16553  stammen:  11,  12,  15,  22,  27, 

36,  39,  44,  49,  50,  52,  59,  67,  75-8,  96—7,  115-6,  119, 
122,  127,  135—6,  155-6,  163,  176,  193,  201,  226—7,  242, 
252,  256-7,  261,  288,  291,  304,  311,  327,  334,  336,  346, 
351,  364,  391,  403,  406,  408,  416,  437,  456,  465,  479,  541, 

556,  565,  592,  595,  603,  618,  628,  669,  679—80,  734,  735, 
737-9,  753,  756,  805,  812,  815,  820,  825,  846. 
Aus  dem  Karton  16554  stammen:  2,  4,  5,  8,  9,  13, 

16,  23,  24,  25,  26,  33,  45,  46,  47,  53,  56,  57,  58,  60,  65, 

88,  93,  95,  98,  99—101,  103,  106,  128—30,  133,  141—2, 
144,  147,  149,  157—60,  162,  166,  171,  173-4,  177-8, 
183,  185,  188—92,  196,  199,  205,  207,  218,  229,  233, 
235—9,  246,  254—5,  260,  274,  276—7,  279,  281,  283, 
285—6,  289,  294—5,  297,  299,  302,  306,  308,  313,  320, 
322,  328—32,  341,  343,  347,  349-50,  352,  358—9,  362—3, 
373—4,  378,  384,  396—7,  400,  404,  410,  412,  414,  418, 
420—1,  436,  440,  443-4,  452,  454,  459—60,  473—6,  478, 
482,  496,  501,  503-6,  515,  520-2,  526,  535-8,  560, 
568,  570,  572,  576—7,  579—80,  589,  599,  600,  615,  625, 
627,  634—6,  640,  644,  646,  651,  658—9,  667-8,  677-8, 
692,  698,  702—3,  707,  711—2,  714—6,  717—8,  747—50, 
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752,  761,  766,  768,  790,  792,  796,  802,  809,  813,  818,  826, 
834,  845,  847,  849,  850. 

Aus  dem  Karton  16555  stammen: 

1,  6,  7,  10,  14,  18,  20,  21,  28,  31,  32,  37,  38,  48,  55, 

62,  63,  70,  74,  79,  83,  85—6,  89—92,  94,  102,  104, 
107—111,  125—6,  132,  134,  137—40,  143,  145,  148, 
150,  152,  165,  167—8,  172,  175,  181-2,  186—7,  202, 
204,  209,  211—2,  216,  222,  225,  228,  230,  232,  253, 
259,  262—3,  266—8,  270—2,  278,  287,  292,  305,  319, 

323—4,  335,  338,  340,  345,  348,  353,  357,  361 ,  366—7, 
372,  375-7,  380,  390,  394,  399,  415,  423—4,  427, 
429—35,  438—9,  450—1,  453,  455,  461—3,  467—9, 
471—2,  477,  480,  487—8,  490—5,  497—8,  500,  502, 

507,  509,  511,  513,  516—9,  523,  527,  529,  532—4, 
539,  542—3,  547,  549,  553,  561,  569,  573,  575,  578, 

582,  584,  586—7,  591,  593-4,  604,  609—10,  614, 
616,  621—2,  626,  629,  642,  645,  647,  654,  656—7, 
660—3,  666,  671,  673,  675—6,  682—5,  693,  697,  699, 

704-5,  708,  710,  720-2,  724-5,  728-9,  732-3,  73^, 
742,  745,  755,  760,  762—3,  769—70,  773—8,  781,  783, 

788—9,  795,  799—801,  803,  806,  808,  811,  814,  823-4, 
827—8,  831,  833,  835,  837—9,  842—4. 

Aus  den  Tagebüchern,  die  im  Besitze  des  Herrn  Karl 

Anzengruber  sind,  stammen:  29,  118,  184,  195,  197, 
203,  441,  485,  551,  559,  588,  655,  694,  785,  786. 

Aus  den  Tagebüchern,  die  im  Besitze  des  Professors 
Anton  Bettelheim  sind,  stammen:  30,  66,  69,  87,  161, 

194,  244,  300,  368,  371,  409,  413,  445,  447,  464,  550, 
562,  585,  637,  690,  701,  713,  723,  741,  754,  780,  784, 
791,  793,  840. 

Die  Nummern  22,  98,  107,  153,  171,  200,  352,  420, 

525,  527,  530,  566,  796  tragen  den  Vermerk  B,  nach 

Bettelheims  Deutung:  „Bearbeiten."  A  (bei  Nr.  43,  392) 

soll,  ebenfalls  nach  Bettelheim,  bedeuten:  „Ausführen." 
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Nr.  305  trägt  den  Vermerk  A/B.  Häufig  ist  ein  Ver- 
merk f(rü{)crc)  9i(oti5),  ein  Beweis,  daß  Anzengruber 

stets  die  Zusammenhänge  seiner  Gedanken  zu  wahren 
suchte. 

Datierungen  sind  häufig  dadurch  ermögUcht,  daß 
Anzengruber  seine  Notiz  auf  ein  datiertes  oder  gestem- 

peltes Briefblatt  oder  auf  die  Rückseite  eines  datierbaren 
Manuskriptblattes  schrieb,  wodurch  ein  terminus  a  quo 
gegeben  ist. 

Die  runden  Klammem  im  Text  rühren  von  Anzen- 
gruber selbst  her,  die  eckigen  deuten  an,  daß  sich  der 

Herausgeber  genötigt  sah,  ein  Wort  zu  ergänzen. 
Selbstverständliche  Ergänzungen  von  Abkürzungen, 

nachträglich  vorgenommene  Umstellungen  u.dgl.  wurden 
nicht  im  Apparate  vermerkt. 

Varianten. 

Nr.  2i  t).  u.  statt  ,,äu"  hat  die  Handschrift  „aw"*  !  3i7  ̂ v- 
flärung,  |  41 4  9[Rateriale,  |  SU  font)evtid)er,  |  558  be- 

ginnt, I  559  ein^,  I  725  gerungen,  |  8I2  i^abe  |  861  nullte,  | 
864  foü,  I  102i  elenber,  |  IO81  ©rnter,  I  III7  In  der  Hand- 

schrift folgt  noch  in  Klammern:  (bod)  aud)  ̂ u  bucben 
finb,  in  9?ed)nung  ift  ju  ftetlen).  Scheint  die  Skizze  zu 

einem  Gedichte  zu  sein.  !  1252  *Qlnfd)mmngen,  |  1575 
statt  „i{)n"  in  der  Handschrift  in  Vorwegnahme  der 
Konstruktion  des  Hauptsatzes:  ,,mtt  tf)m".  |  2049  madben  | 
21921  au^gefd)loffen,  |  22O26  Organi^mu^,  |  22O37  ben  | 
22O40  Se^en,  |  2206?  ntd)t,  |  22O70  ift,  |  22085  tuirb,  | 
239ii  aufnimmt,  |  2438  laffen,  I  2454  ed)aff !  2494  foIAer  I 
2693  6rf)atten^,  2695  fcf)eut,  \  359ii  anbern,  |  366i4  ̂ iev» 
gefd)le^t,  |  3733  nic^t,  |  3753  !ann,  |  3802  Anzengruber 
notiert  auch  die  Variante:  t\)0  man  felbft  immer  bev 
9Zäd)fte  ift.  I  4044  tx)erben,  |  411i3  au^^ufaugen,  |4195t).  u. 
gefd)eben,  |  4352  Vampir,    |  4432  ©efellfdjaft,    |    4462i 
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bavf,  I  4536  oet)?flict)tet  4629  genügt,  4694  93erad)tung,  | 
5115  tuiU,  I  5422  fagen,  i  547i9  ©utcö,  |  5482  t).  u.  statt 
t)om  in  der  Handschrift  au^  |  5522  ©egenteile  i  5642 
^rage,  |  5645  fd)ult)tg,  |  6126  tj.u.  evfrf)tt>evt,  |  630i  Q3otf,  | 
6312  finnUd)e,  |  6358  über  baö  Selbftgefunbene  uut)  (Sv- 
(aufrf)te  I  6396  9Kutter,  |  6435  Eanbe^,  |  64320  anbeve,  | 
6883  ©ulben,  I  7O67  mac^t,  |  758?  bavnac^  statt  barin  | 
77O22  ̂ erantaffung,  |  77028  t)erbanten.  |  8079  Nach  ̂ n» 
ftanb^regeln  in  der  Handschrift  ein  Wort,  das  sich  nur 
als  ©ebantenbtöcJe  deuten  läßt ;  der  Zusammenhang  wäre 

etwa  durch  ein  hinzuzufügendes  beirrt  ju  tt)erben  zu  er- 
gänzen. I  8236  läcbelt,  |  823io  empfinben,  |  823ii  au^ge- 

fc^loffen,  ! 

Erläuterungen    zu    den    Aphorismen. 

Zu  Nr.  3.  John  William  Draper  ,,History  of  the 

conflict  between  religion  and  science'',  1873.  Anzen- 
gruber  kannte  das  Werk  vermutlich  in  J.  Rosenthals 
Übersetzung  „Geschichte  der  Konflikte  zwischen  Reli- 

gion und  Wissenschaft",  die  1875  bei  F.  A.  Brockhaus 
in  Leipzig  als  XIII.  Band  der  „Internationalen  Wissen- 

schaftlichen Bibliothek"  erschien.  Das  Buch  wurzelt  in 
der  Bewegung  des  Kulturkampfes;  der  amerikanische 
Verfasser  nimmt  mit  entschiedenem  Radikalismus  für 

die  Wissenschaft  und  gegen  das  Dogma  Partei.  Das  vor- 
liegende Zitat  findet  sich  bei  Draper  (Anzengruber 

schreibt  Dreper),  S,  246  ff.,  gibt  aber  das  Original  teil- 
weise nicht  ganz  genau,  sondern  zusammenziehend,  viel- 
leicht aus  dem  Gedächtnisse  wieder;  nur  stellenweise 

kopiert  er  genau  die  Vorlage.  Zwischen  zweitem  und 
drittem  Absatz  fehlt  ein  ganzer  Abschnitt. 

Nr.  4.  Die  Aufzeichnung  stammt  aus  dem  Jahre  1889, 
Anzengruber  weilte  in  Hall  im  Juni  1889. 

Nr.  5  aus  dem  Jahre  1889. 
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Nr.  6  im  oder  nach  November  1876. 

Zu  Nr.  12.  Draper,  a.  a.  O.  130.  „Sehr  richtig  sagt 
Du  Bois-Reymond,  der  Naturforscher  müsse  voll  Ehr- 

furcht und  Verv^underung  das  mikroskopische  Minimum 
von  Nervensubstanz  betrachten,  worin  die  Ameisenseele 

ihren  Sitz  aufgeschlagen  hat  . .  .^^  Vgl.  dazu  Nr.  39. 
Nr.  7  im  oder  nach  November  1886. 

Zu  Nr.  13.  Anzengruber  notiert  dazu:  ,,Roseggers 

Schriften,  X.  Band^^  Zitat  aus  dem  Erinnerungsblatte 
„Von  meiner  Mutter^^  („Waldheimat^^,  Preßburg, 
Heckenast,  1 877,  S.  395,  v\^iederabgedruckt  im  10.  Band 

der  Hartlebenschen  Ausgabe,  der  im  Jahre  1881  er- 
schien). Situation:  Rosegger  steht  einige  Stunden  nach 

dem  Leichenbegängnisse  seiner  Mutter  an  ihrem  noch 
offenen  Grabe  und  blickt  auf  den  Sarg  hinab. 
Zu  Nr.  16;  vgl.  dazu  Nr.  312.  In  dem  Buche  „Die 

Natur  der  Dinge"  (1803),  dem  Hauptw^erke  des  Schel- 
lingianers  Joh.  Jakob  Wagner,  den  Anzengruber  unter 
den  Philosophen  seiner  Jugend  nennt,  konnte  er  S.  547 
den  Satz  finden:  „Jedes  menschliche  Bewußtsein  ist  ein 

solcher  Funke,  mit  dem  das  Universum  sich  selbst  be- 
leuchtet." 

Zu  Nr.  17  u.  ff.  vgl.  die  „Welterschaffungsmärchen" 
in  „Fragmente",  Nr.  111  ff,,  I.  Bd. 

Nr.  20  im  oder  nach  dem  Jahre  1883. 

Zu  Nr.  27  vgl.  „Fragmente^^  Nr.  111  ff.,  Nr.  393. 
(I.  Bd.) 

Nr.  30  aus  dem  Jahre  1889,  Nr.  29  höchstwahrschein- 
lich aus  derselben  Zeit. 

Nr.  31  um  oder  nach  November  1886;  vgl.  Nr.  7. 

Zu  Nr.  33.  C.  v.  Eckartshausen  (1752—1803),  be- 
kannter Mystiker  und  Spiritist.  Das  „Tagebuch  eines 

Richters"  erschien  Brunn  1788  (=4.  Bd.  der  „Schriften"). 
Zu  Nr.  34/35.  Die  Anschauungen  John  Stuart  Mills, 
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auf  welche  Anzengruber  an  diesen  beiden  Stellen  an- 
spielt, sind  in  der  Selbstbiographie  des  Philosophen  und 

in  den  nach  Mills  Tode  veröffentlichten  Abhandlungen 
über  Religion  enthalten,  die  auch  bis  jetzt  noch  keinen 
Übersetzer  gefunden  haben.  Da  Anzengruber  nicht 
Englisch  verstand,  so  kann  er  keine  quellenmäßige 
Kenntnis  von  diesen  Schriften  gehabt  haben.  Er  dürfte 
sein  Wissen  davon  aus  Karl  Blinds  Aufsatz:  „John 

Stuart  Mills  religiöse  Hinterlassenschaft"  geschöpft 
haben,  der  im  VI.  Bande  der  „Gegenwart"  (1874, 
S.  309  ff.)  erschien,  die  Anzengruber  als  Mitarbeiter 
regelmäßig  in  die  Hand  bekommen  haben  dürfte.  Blind 
verweist  auf  die  Autobiographie,  wo  Mill  von  den 
religiösen  Vorstellungen  seines  Vaters  erzählt:  „Mein 
Vater  hielt  es  für  unmöglich,  zu  glauben,  daß  eine 

Welt,  die  so  voll  von  Übeln  ist,  das  Werk  eines  Ur- 
hebers sein  könne,  der  unendliche  Macht  mit  unend- 
licher Güte  und  Gerechtigkeit  verbinde  .  .  .  Die 

sabäische  oder  manichäische  Lehre  von  einem  guten 
und  einem  bösen  Urwesen,  die  um  die  Regierung  des 
Weltalls  miteinander  streiten,  hätte  er  nicht  ebenso 
unbedingt  verworfen.  Ich  habe  ihn  sogar  Erstaunen 
darüber  aussprechen  hören,  daß  niemand  in  unserer 
Zeit  diese  Lehre  wiedererwecke.  Er  hätte  eine  solche 

Lehre  freilich  als  eine  bloße  Hypothese  betrachtet,  aber 
er  würde  ihr  keinen  verderbenden  Einfluß  zugeschrieben 

haben."  Der  Verfasser  berichtet  sodann,  er  habe  zu 
seinem  Staunen  von  einem  persönlichen  Bekannten  Mills 
gehört,  der  große  Denker  nehme  keinen  Gott  nach  dem 
gewöhnlichen  heutigen  Begriffe,  wohl  aber  eine  Art 
bösen  Wesens  an,  das  die  Regierung  der  Welt  führe; 
auf  Blinds  Einwand,  daß  es  sich  da  wohl  nur  um  die 
bildliche  Einkleidung  des  Ärgers  über  den  langsamen 

Verlauf  des  Fortschrittes  handle,  habe  der   Gewährs- 
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mann  ausdrücklich  festgestellt:  „Nein,  er  hat  ein  wirk- 

liches böses  Wesen  im  Sinn.''  Diese  Angabe  findet 
Blind  ~  er  konstatiert  mit  ehrlicher  Enttäuschung  den 
Rückfall  des  Autors  der  „Denklehre^'  in  krassen  Aber- 

glauben —  in  den  nachgelassenen  Schriften  über 

„Natur',  „Die  Nützlichkeit  der  Religion"  und  „Theis- 
mus" (Essays  on  religion)  bestätigt.  In  der  Abhandlung 

über  den  Theismus  erklärt  Mill  nochmals  „auf  das  deut- 
lichste und  aus  seiner  innersten  Einsicht  heraus,  daß 

die  Annahme  eines  zugleich  allmächtigen  und  allgütigen 
Wesens  nicht  statthaft  sei;  daß  dieses  Wesen  vielmehr 
das,  was  wir  wünschen,  entweder  nicht  habe  gewähren 

können  —  oder  nicht  habe  gewähren  wollen.  Alle 
Wahrscheinlichkeit  weist  auf  das  Dasein  eines  Wesens 

hin,  das  große  Macht  über  uns  habe  —  die  ganze 
Macht  nämlich,  die  in  der  Erschaffung  des  Kosmos 
oder  wenigstens  seiner  organischen  Geschöpfe  liegt, 
und  von  dessen  Güte  v/ir  wohl  einen  Beweis  haben, 

aber  keineswegs  den  Beweis,  daß  Güte  sein  hervor- 
stechendes Merkmal  sei".  Vgl.  dazu   Nr.   158. 

Zu  Nn  35.  G.  H.  Otto  Volger  „Erde  und  Ewigkeit. 
Die  natürliche  Geschichte  der  Erde  als  kreisender  Ent- 

wicklungsgang im  Gegensatz  zur  naturwidrigen  Geo- 

logie der  Revolutionen  und  Katastrophen".  Frankfurt 
a.  M.  Verlag  v.  Meidingers  Sohn  u.  Comp.  1857.  Vgl. 

bes.  die  „Die  Erde  als  Hohlkugel"  S,  53  und  „Die  Dich- 
tigkeit des  Erdinnern"  62  ff.  —  „Auch  unsere  Erde  kann 

unter  dem  ordnenden  Gesetze  der  Schwerkraft  und  der 

Fliehkraft  nur  als  eine  Hohlkugel  gebildet  sein,  deren 

Hülle  sich  um  ihre  Achse  wälzt  . . ."  (S  53)  —  „Indes 
läßt  sich  vermuten,  daß  es  in  diesem  Hohlräume  weder 
an  einer  Wasserschicht,  noch  an  Luft  mangeln  werde, 
und  wenn  Licht  und  Wärme  auf  der  Oberfläche  der 

Erde  abhängen  von  dem  Widerstreite  zwischen  der  An- 
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Ziehung,  welche  die  Sonne,  und  derjenigen,  welche  die 
Erde  auf  die  Stoffe  der  Oberfläche  ausübt,  so  können 
selbst  Licht  und  Wärme  der  Unterwelt  nicht  mangeln, 
in  welcher  die  Anziehung  von  allen  Seiten  der  Erd- 

niasse  gegeneinander  kämpft/^  (S.  61.) 
„Erd  und  Ewigkeit"  ist  ein  glänzend  geschriebenes 

Buch,  das,  auf  wissenschaftlicher  Grundlage  fußend, 
dem  Laien  die  ungeheuren  Entwicklungsperspektiven 
der  Oeognosie  erschließen  will.  Sein  Verfasser  ist  der 
Begründer  des  Deutschen  Hochstiftes  in  Frankfurt  und 
ein  damals  bekannter  Gelehrter.  Er  erregte  auf  dem 
Naturforschertage  von  1863  Aufsehen  durch  sein  Auf- 

treten gegen  den  jungen  Haeckel. 
Zu  Nr.  35.  N  i  e  1  K 1  i  m.  Gemeint  ist  Ludwig  von 

Holbergs  1741  anonym  in  Leipzig  erschienener  phan- 
tastischer, moralisch-politischer  Roman  „Nicolai  Klimii 

iter  subterraneum,  novam  telluris  theoriam  ac  historiam 
quintae  monarchiae  adhuc  nobis  incognitae  exhibens 

e  bibliotheca  B.  Abelini",  der  schon  bald  nach  seinem 
Erscheinen  übersetzt  unter  dem  Titel  „Nicolai  Klims 

Unterirdische  Reise,  worinnen  eine  ganz  neue  Erd- 
beschreibung wie  auch  eine  umständliche  Nachricht 

von  der  fünften  Monarchie,  die  uns  bishero  ganz  und 

gar  unbekannt  gewesen,  enthalten  ist"  (Neue  und  ver- 
mehrte Auflage,  Copenhagen  u.  Leipzig  1753).  Niels 

Klim  gleitet  durch  eine  Höhle  ins  Innere  der  hohlen 
Erde,  in  dem  sich  ein  ganzes  Sonnensystem  bewegt, 
und  lernt  fremde  Welten  kennen,  deren  Sitten  und 

Staatseinrichtungen  in  satirisch-reformatorischer  Ten- 
denz geschildert  werden. 

Zu  Nr.  35.  Stuart  Mill.,  vgl.  N.  34.  Lichtenberg: 
Gemeint  ist  unzweifelhaft  der  folgende  Aphorismus 

Lichtenbergs:  „Schon  vor  vielen  Jahren  habe  ich  ge- 
dacht, daß  unsere  Welt  das  Werk  eines  untergeordneten 
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Wesens  sein  könne,  und  noch  kann  ich  von  dem  Ge- 
danken nicht  zurückkommen.  Es  ist  eine  Torheit,  zu 

glauben,  es  wäre  keine  Welt  möglich,  worin  keine 
Krankheit,  kein  Schmerz  und  kein  Tod  wäre.  Denkt 
man  sich  doch  den  Himmel  so.  Von  Prüfungszeit,  von 

allmählicher  Ausbildung  zu  reden,  heißt  sehr  mensch- 
lich von  Gott  reden  und  ist  bloßes  Geschwätz.  Warum 

sollte  es  nicht  Stufen  von  Geistern  bis  zu  Gott  hinauf 

geben,  und  unsere  Welt  das  Werk  von  einem  sein 
können,  der  die  Sache  noch  nicht  recht  verstand,  ein 
Versuch?  Ich  meine,  unser  Sonnensystem  oder  unser 
ganzer  Nebelstern,  der  mit  der  Milchstraße  aufhört. 
Vielleicht  sind  die  Nebelsterne,  die  Herschel  gesehen, 
nichts  als  eingelieferte  Probestücke,  oder  solche,  an 
denen  noch  gearbeitet  v/ird.  Wenn  ich  Krieg,  Hunger, 
Armut  und  Pestilenz  betrachte,  so  kann  ich  unmöglich 
glauben,  daß  alles  das  Werk  eines  höchst  weisen 
Wesens  sei;  oder  es  muß  einen  von  ihm  unabhängigen 
Stoff  gefunden  haben,  von  welchem  es  einigermaßen 
beschränkt  wurde;  so  daß  dieses  nur  respektive  die 
beste  Welt  wäre,  wie  auch  schon  häufig  gelehrt  worden 

ist.^^  (Georg  Christoph  Lichtenbergs  ,,Hinterlassene 
Schriften^^  Gesammelt  und  herausgegeben  von  L.  Ch. 
Lichtenberg  u.  F.  Kries.  H.Teil  [=  IX.  Bd.  der  „Ver- 

mischten Schriften^^].  Wien  1844,  S.  56  f.)  Anzen- 
gruber  dürfte  diesen  Wiener  Nachdruck  der  Göttinger 
Originalausgabe  im  Nachlaß  seines  Vaters  gefunden 
haben.  Vgl.  Anmerkung  zu  Nr.  260  u.  299.  Vgl.  dazu 

die  „Welterschaffungsmärchen^^  in  den  „Fragmenten", 
Bd.  I. 

Zu  Nr.  37.  Anzengruber  dürfte  Ernst  Haeckels  be- 
rühmten populären  Vortrag  , .Zellseelen  und  Seelen- 

zellen" (1878)  gekannt  haben  (vgl.  Nr.  53  und  An- 
merkung   zu    Nr.   220g5),    jedenfalls    waren  ihm  die 
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materialistischen  Anschauungen  vom  Wesen  der  Seele 
aber  aus  der  Polemik  Hellenbachs  („Vorurteile  der 

Menschheit^S  II->  143 ff)  gegen  Haeckels  und  Jägers 
Seelentheorien  bekannt. 

Zu  Nr.  39  vgl.  Nr.  12. 
Nr.  41   am  oder  nach  dem  2.  Mai  1889. 

Zu  Nr.  44.  Die  Vorstellung  vom  Körper  als  Zellen- 
staat kannte  Anzengruber  aus  Droßbach,  den  er  in 

seinen  biographischen  Fragmenten  (I.  Bd.)  ausdrück- 
lich nennt,  und  aus  Haeckel.  Vgl.  auch  Anmerkung  zu 

Nr.  200  und  Nr.  37. 

Nr.  47  am  oder  nach  dem  25.  Jänner  1889. 
Nr.  51.  Zu  dem  Gedanken  vgl.  Fragmente  Nr.  143 

(I.  Bd.). 
Nr.  56  am  oder  nach  dem  20.  Juli  1885. 
Nr.  60  nach  1882. 

Nr.  66  u.  Nr.  69  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  70  auf  Rückseite  eines  Blattes  des  Manuskriptes 

von  „Die  drei  Prinzen^*  (entstanden  zwischen  28.  Fe- 
bruar und  5.  April  1876). 

Zu  Nr.  76.  Anzengrubers  Auffassung  scheint  auf 
einer  mißverständlichen  Deutung  der  Eschatologie 
Hartmanns  zu  beruhen,  da  Hartmann  sich  das  Ende 
des  Weltprozesses,  d.  i.  „die  Aufhebung  alles  Wolleiis 

ins  absolute  Nichtwollen,  mit  welchem  alles  soge- 
nannte Dasein  (Organisation,  Materie  u.  s.  w.)  eo  ipso 

verschwindet  und  aufhört",  als  einen  einheitlichen  Akt 
denkt  und  ausführlich  die  Möglichkeit,  ja  Wahrschein- 

lichkeit erörtert,  daß  die  Menschheit  an  Zahl  und  In- 
telligenz derartig  zunehme,  daß  in  einem  bestimmten 

Zeitpunkte  „der  bei  weitem  größte  Teil  des  sich  in  der 
Welt  manifestierenden  unbewußten  Geistes  in  der 
Menschheit  befindlich  sei;  wenn  dann  die  negative  Seite 
des  WoUens  in  der  Menschheit  die  Summe  alles  übrigen 
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in  der  organischen  und  unorganischen  Welt  sich  ob- 
jektivierenden Willens  überwiegt,  kann  die  menschheit- 

liche Willensvemeinung  das  gesamte  aktuelle 
Wollen  der  Welt  ohne  Rest  vernichten  und 

den  gesamten  Kosmos  .  .  .  mit  einem  Schlag  ver- 

schv^inden  lassen".  Ed.  v.  Hartmann  „Philosophie  des 
Unbev^ußten",  12.  Auflage,  II.  Teil,  S.  404  ff.;  vgl.  dazu 
die  charakteristischen  Anmerkungen  S.  560  ff.  u.  563  ff. 

Nr.  79.  Das  Platt  offenbar  aus  dem  Gedächtnis 

zitiert,   v^reil  uneinheitHch  und  fehlerhaft. 
Nr.  82  im  oder  nach  dem   Februar   1888. 

Nr.  85  am  oder  nach  dem  26.  April  1888. 
Nr.  87  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  91  am  oder  nach  dem  6.  Juli  1877. 
Nr.  92  am  oder  nach  dem  25.  Juni  1889. 
Nr.  95  am  oder  nach  dem  26.  Jänner  1885. 
Nr.  104  am  oder  nach  dem  24.  Mai   1886. 

Nr.  125  geschrieben  am  oder  nach  dem  29.  Oktober 
1876.  Zur  komischen  Verwertung  von  Optimismus  unu 

Pessimismus  vgl.  „Fragmente"  Nr.  18  (I.  Bd.). 
Nr.  129  am  oder  nach  dem  17.  November  1886. 
Nr.  131  am  oder  nach  dem  7,  Februar  1887. 

Nr.  133  am  oder  nach  dem  I.Juli  1883. 

Nr.  135.  In  der  Handschrift:  „Folnes".  Der  Name 
findet  sich  in  keinem  der  gebräuchlichen  Nachschlage- 

werke. Vielleicht  Volney  (vgl.  350),  der  in  den  „Ruinen" 
eine  Versammlung  der  Völker  der  Erde  zur  Behebung 

der  ReHgionsstreitigkeiten  vorführt  und  im  „Natür- 
lichen Gesetz"  den  Glauben  an  Gott  als  ein  „natürliches 

Gesetz"  hinsteUt,  dessen  Hauptmerkmal  es  ist,  daß  es 
„allen  Zeiten,  allen  Ländern  gemeinschaftlich,  mithin 

eins  und  allgemein  ist". 
Nr.  137  am   oder  nach   dem   Jänner   1884. 
Nr.  139  am  oder  nach  dem  10.  September  1883. 

302 



Zu  Nr.  143.  „Wie  der  Huber  ungläubig  ward"  er- 
schien 1877. 

Nr.  145  am   oder   nach   dem   27.  Juli    1886. 
Zu  Nr.  152.  Hartmann,  a.  a.  O.,  30.  „Da  nun  aber 

der  Theismus  kein  Moralprinzip  über  oder  neben 
dem  göttlichen  Willen  dulden  darf,  so  muß  alle  theisti- 
sche  Religion  notwendig  unsittlich  wirken,  insofern  die 
Bildung  schon  bis  dahin  fortgeschritten  ist,  daß  die 
für  sittliche  Autonomie  notwendige  Reife  des  Geistes 

erlangt  ist." 
Zu  Nr.  153.  In  seinem  Buche  „Das  Leben  ohne  Gott. 

Untersuchungen  über  den  ethischen  Gehalt  des  Atheis- 

mus" (Hannover,  1875),  das  Anzengruber  (vgl.  „Briefe", 
I,  298,  Brief  vom  21.  November  1876)  kannte,  zitiert 

Duboc  in  dem  Kapitel  über  „Gott  in  der  Erziehung", 
S.  126,  ein  Lesestück,  „Das  Schwalbennest",  das  Kin- 

dern eine  Vorstellung  von  der  Güte  Gottes  dadurch  zu 
vermitteln  sucht,  daß  es  vorführt,  wie  die  jungen 
Schwalben  von  den  alten  mit  Würmchen  gefüttert 

werden,  und  macht  gegenüber  der  Moral  dieses  Lese- 
stückes: der  liebe  Gott  will,  daß  es  allen  Geschöpfen 

wohlergehe,  auf  das  Los  der  Fliege  aufmerksam,  die 
gefressen  wird. 
Zu  Nr.  157  vgl.  Duboc,  a.  a.  O.,  S.  4:  „Man  kann 

den  Satz  aufstellen:  Gibt  es  trotz  alledem  einen  Gott, 
so  hätte  er  sich  über  sein  Dasein  faßlicher  ausdrücken 

sollen."  Vgl.  dazu  Nr.  164,  213. 
Nr.  158  beweist  einige  Bekanntschaft  mit  neuplatoni- 

schen Lehren.  Vgl.  Nr.  27  ff.  und  Bemerkung  zu  Nr.  34 
und  35. 

Nr.  160.  Eine  Übersetzung  von  Gogols  „Taras 

Bulba"  erschien  in  Reclams  Universalbibliothek,  die 
Anzengruber  bezog,  im  Jahre  1878. 

Nr.  161  aus  dem  Jahre  1889. 
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Zu  Nr.  164  vgl.  Nr.  157. 
Nr.  165  am  oder  nach  dem  10,  Juli  1882. 
Zu  Nr.  1 72.  E.  v.  Hartmann  erörtert  in  seiner  Schrift 

„Die  Selbstzersetzung  des  Christentums  und  die  Religion 

der  Zukunft''  Berlin  1874),  deren  Kenntnis  bei  Anzen- 
gruber  in  Anbetracht  seines  Interesses  für  den  Autor 

und  sein  Problem  vorausgesetzt  vi^erden  darf,  die  Mög- 
lichkeit des  Entstehens  einer  neuen  Religion.  Er  leugnet 

die  Möglichkeit,  „daß  es  überhaupt  zu  lebenskräftigen 

religiösen  Neubildungen  nicht  mehr  kommen  wird'', 
nicht,  „wenngleich  diese  Ansicht  ebenso  extrem  und 
unwahrscheinlich  ist  als  die  andere,  daß  die  Zukunfts- 

religion nahe  bevorstehe",  ist  aber  doch  geneigt,  an 
das  Entstehen  einer  neuen  Religion  des  Pantheismus 
oder  spiritualistischen  Monismus  zu  glauben,  welche 
„für  den  schlechten  und  schädlichen  Glauben  an  eine 
individuelle  Fortdauer  dem  religiösen  Gefühl  die  tiefe 
Anregung  und  hohe  Befriedigung  gewährt,  daß  es  sich 
ewig  mit  seinem  Gotte  eins  weiß,  daß  der  Mensch  sich 
selbst  als  eine  Erscheinung  Gottes  betrachtet,  in  welcher 
kein  Wesen  ist  außer  Gott". 

Zu  Nr.  173—183  vgl.  Duboc,  a.  a.  0=,  S.  41 :  „Übrigens 
darf  nicht  unerwähnt  bleiben,  daß  der  Mensch  genau 

denselben  Schauder  vor  der  ewigen  Fortdauer  zu  emp- 
finden vermag  wie  vor  dem  Vernichtetvverden.  Wer  das 

Nimmer-,  Nimmer-Aufhören,  welches  dem  ewigen 
Leben  angehört,  lebhaft  auf  sich  geistig  einwirken  läßt 
und  innerlich  verarbeitet,  wird  diesen  Schauder  alsbald 
kennen  lernen  . . .  Wenn  die  meisten  Menschen  davon 

gar  nichts  bemerken  und  mit  der  Ewigkeit  auf  bestem 
Fuße  sind,  so  liegt  dies  doch  nur  daran,  weil  sie  von 
dem  ganzen  zermalmenden  Gewicht,  welches  in  dem 
Versuch,  das  Ewigsein  sich  geistig  anzueignen,  liegt, 
gar  keine  Ahnung  erhalten,  da  ihnen  die  geistige  Kraft 
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fehlt,  den  Versuch  auch  nur  anzustellen.  Die  Ewigkeit 
wird  von  ihnen  stets  nur  negativ,  als  Gegensatz  gegen 

das  Aufhören  im  Tode,  aber  nicht  positiv  erfaßt." 
Anzengruber  macht  in  den  „Aphorismen^^  (173—184) 
den  Versuch,  sich  das  „Ewig-Sein"  in  der  Anschauung 
anzueignen. 
Nr.  175.  Totengespräch.  Lukians  Totengespräche 

zählen  zu  den  Büchern,  die  Anzengruber  schon  als 
Knabe  las. 

Nr.  184  wahrscheinlich  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  186  am  oder  nach  dem  5.  Jänner  1883. 
Nr.  187  am  oder  nach  dem  14.  Juni  1887. 

Zu  Nr.  189  vgl.  die  Fragmente  „Götterdämmerung", 
Nr.  1-3  (Bd.I). 

Nr.  194  aus  dem  Jahre  1889,  Nr.  195  und  Nr.  197 
vermutlich  ebenfalls. 
Zu  Nr.  200.  Die  atomistische  Unsterblichkeitstheorie 

war  Anzengruber  nach  seiner  eigenen  Angabe  vor  allem 
aus  Maximilian  Droßbachs  Buch  „Die  Harmonie  der 
Ergebnisse  der  Naturforschung  mit  den  Forderungen 

des  menschlichen  Gemütes  oder  die  persönliche  Un- 
sterblichkeit als  Folge  der  atomistischen  Verfassung 

der  Natur^',   Leipzig,   Brockhaus,  1858,   bekannt. 
Nr.  203  vermutlich   aus   dem   Jahre    1889. 
Nr.  204  am  oder  nach  dem  2,  März  1887. 
Nr.  205  am  oder  nach  dem  17.  November  1886. 

Nr.  206  geschrieben  auf  ein  Programm  von  Vor- 
trägen, von  denen  einige  vor  November  1885  datiert 

sind;  das  besprochene  und  im  Text  zitierte  Buch  trägt 
die  Jahreszahl  1886. 

Das  Buch  hat  die  Tendenz,  an  Beispielen  (Legenden) 
aus  alter  und  neuer  Zeit  zu  zeigen,  daß  Gebete  „für 
die  armen  Seelen"  den  schrecklich  Leidenden  Erlösung 
bringen  und  daß  Gott  den  Erlösten  erlaubt,  sich  den 
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Erlösern  dankbar  zu  erweisen.  Anzengruber  notierte 
sich  aus  dieser  Beispielsammlung  folgende:  I2  Gold 

und  Bet-Zettel,  U  Baron  Sturton,  einer  der  siebenund- 
vierzig Richter  der  [Maria]  Stuart,  I5  Der  Gehenkte 

und  Pendant,  Ii?  Der  Priester  und  seine  Leiche, 
I18  Christus  und  Maria,  I35  Der  Zeuge  aus  dem  Grabe, 

IIi  Pendant  zu  I5,  II13  Die  Prim,  Ilse  Eine  halbe  laure- 
tanische  Litanei,  II38  Der  befreite  Papa  zur  Bearbeitung, 
die  vermutlich  ironisch  ausgefallen  v^äre. 
Von  den  Legenden,  die  sich  Anzengruber  notierte, 

wollen  L?  und  II13  die  Furchtbarkeit  der  Fegefeuer- 
qualen erweisen.  Ein  sterbender  Mönch  hat,  um  nicht 

lange  im  Fegefeuer  schmachten  zu  müssen,  seinen 
Freund  gebeten,  sofort  für  ihn  Messe  zu  lesen.  Der 
Freund  tut  das  sofort  und  ist  sehr  erstaunt,  als  der 
Verstorbene  ihm  im  Traume  erscheint  und  ihn  mit  den 

bittersten  Vorwürfen  überhäuft,  weil  er  ihn  solange  habe 
leiden  lassen.  Erst  der  Anblick  des  eigenen  Leichnams 
kann  den  Verstorbenen  überzeugen,  daß  der  Freund 

sein  Versprechen  erfüllt  habe  und  es  nur  die  Furchtbar- 
keit der  Fegefeuerqualen  sei,  welche  den  armen  Seelen 

die  Zeit  der  Qual  so  lang  erscheinen  lasse.  Ähnlich 
lautet  IIa.  Einem  berühmten  Kapuziner  Hippolytus  von 
Scalva  erscheint  ein  jüngstverstorbener  Novize  und 
bittet  den  Heiligen  um  Bestimmung  der  Zeit,  wie  lange 

er  —  der  Novize  —  im  Fegefeuer  schmachten  solle; 
Gott  habe  ihm  diese  Vergünstigung  gewährt.  Der  Heilige 
glaubt  milde  zu  sein,  wenn  er  die  Zeit  des  Leidens  bis 
zur  nächsten  Prim  (das  ist  bis  etwa  acht  Uhr  morgens) 
bestimmt;  aber  erschüttert  durch  die  verzweifelten 
Klagen  des  Novizen,  läßt  er  die  rettende  Prim  sofort 
lesen. 

Andere   Legenden   weisen  durch   ihre   ans   Groteske 

streifende  Naivität  auf  mittelalterlichen  Ursprung.  I5  er- 
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zählt  von  einem  leichtsinnigen  jungen  Manne,  der  aus 
einem  Hinterhalte  gerettet  wird,  weil  ein  Gehenkter, 
für  den  er,  frommer  Eingebung  gehorchend,  ein  Gebet 
gesprochen  hat,  an  seiner  Stelle  die  Schüsse  und  Stiche 
empfängt,  die  seinem  Fürbitter  zugedacht  sind,  und  sich 
daim  gewissenhaft  wieder  aufhängt.  In  IIi  begibt  sich 
der  Gehenkte  an  Stelle  des  Fürbitters  zu  einem  Stell- 

dichein und  lenkt  die  Todesgefahr  von  seinem  Retter 
ab  auf  sich  selbst.  Ilse  berichtet  von  einem  eifrigen 
Diener  Mariens,  der  jeden  Abend  die  lauretanische 
Litanei  betet  und  von  Maria  einmal  dadurch  vor  Mör- 

dern gerettet  wird,  daß  sie  ihn  unsichtbar  macht;  einmal 
aber  schläft  er  ein,  nachdem  er  erst  die  halbe  Litanei 
gebetet  hat,  und  die  Mörder,  die  ihn  suchen,  sehen  zu 
ihrem  Entsetzen  nur  den  halben  Körper  ihres  Opfers 
im  Bette  liegen  und  fliehen  voll  Angst.  IIss  erzählt: 
Eine  Frau,  welche  gepfändet  werden  soll,  empfängt 
durch  ihren  Schutzengel  die  Eingebung,  ihr  letztes 
Geldstück  für  eine  Messe  zum  besten  der  armen  Seelen 

zu  opfern.  Auf  der  Straße  begegnet  ihr  ein  alter  Herr 
und  gibt  ihr  einen  Brief  an  die  Adresse  eines  reichen 
Mannes.  Wie  erstaunt  der  reiche  Mann,  als  er  einen 
Brief  von  der  Hand  seines  längst  verstorbenen  Vaters 
empfängt,  der  durch  das  Gebet  der  armen  Frau  aus 
dem  Fegefeuer  erlöst  wurde  und  seine  Fürbitterin 
seinem  Sohne  empfiehlt. 

Nr.  209  am  oder  nach  dem  22.  März  1882. 

Zu  Nr.  209.  Anzengruber  teilt  hier  ganz  Ed.  v.  Hart- 
manns methodologisches  Prinzip;  vgl.  Karl  Kiesewetter 

„Geschichte  des  neueren  Okkultismus",  Leipzig,  1891, 
L  Bd.,  S.  506  u.  a.  a.  O.,  und  Ed.  v.  Hartmanns  „Der 

Spiritismus",  Leipzig,  1885. 
Nr.  210  am  oder  nach  dem  4.  Juli  1881. 
Zu  Nr.  211.  Über  Lazar  Baron  von  Hellenbach-Chech 
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vgl.  die  ausführliche  Darstellung  bei  Kiesewetter 

„Geschichte  des  neueren  Okkultismus",  Leipzig,  1891, 
I.  Bd.,  S.  702—748.  Seinen  philosophischen  Standpunkt 
formuliert  unübertrefflich  Ed.  v.  Hartmann  in  den 

„Philosophischen  Fragen  der  Gegenwart",  Leipzig, 
1885,  S.  457: 

„Hellenbach  entfernt  sich  unter  allen  Anhängern 
der  Willensmetaphysik  am  weitesten  von  Schopen- 

hauer, obwohl  dieser  zugeständlich  seinen  Ausgangs- 
punkt bildet.  Er  ist  Individualist  und  sucht  die  Un- 

zerstörbarkeit des  Individualwillens  im  Tode  durch 

die  Annahme  eines  hinter  dem  Zellenorganismus  ver- 

borgenen jMetaorganismus'  zu  retten,  den  er  mit  der 
Seele  gleichsetzt.  Der  mit  einem  Metaorganismus  be- 

haftete Individualwille  führt  in  einem  vierdimensionalen 

oder  auch  nuUdimensionalen  Jenseits  sein  eigentliches 
Leben,  das  sich  zu  den  Intervallen  der  dreidimensionalen 
Lebensläufe  verhält  wie  das  Tagesleben  des  Menschen 
zu  den  Träumen  seiner  Nächte.  Die  Erfahrungen  der 

verschiedenen  Verkörperungen  werden  im  Metaorga- 
nismus aufbewahrt  und  gleichsam  kapitalisiert,  so  daß 

das  Gesamtleben  jedes  Willensindividuums  in  der  Reihe 

seiner  Verkörperungen  einen  wirklichen  Entwicklungs- 
prozeß darstellt.  Das  wahre  Wohl  des  Metaorganismus 

dient  als  das  Prinzip  der  Ethik;  und  die  Einwirkungen 
des  Metaorganismus  auf  den  Organismus  erschöpfen  die 
Hellenbachsche  Metaphysik,  welche  über  Gott  weder 
positive  noch  negative  Aussagen  machen  will.  Da  der 
Metaorganismus  als  Seele  sich  den  Zellenorganismus 
erbaut  und  erhält,  so  stellt  er  sich  als  organisierendes 

Prinzip  dar,  zu  gunsten  dessen  Hellenbach  einen  energi- 
schen Kampf  gegen  den  Materialismus  führt.  Den  Pessi- 

mismus läßt  er  für  das  dreidimensionale  Leben  bereit- 
willig gelten,  doch  nur,  um  ihm  seinen  transzendentalen 
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Optimismus  des  zellenfreien  Lebens  gegenüber  zu 
stellen.  Der  objektive  Idealismus  kommt  hier  nur  soweit 

zu  seinem  Rechte,  als  das  transzendente  Willensindi- 
viduum das  Bewußtsein  des  Zellenorganismus  mit 

idealen  Tendenzen  inspiriert.  Außerdem  wirken  auch 
ausnahmsweise  leibfreie  Seelen  auf  inkorporierte  ein, 
sofern  letztere  eine  besonders  geringe  „phänomenale 

Befangenheit"  besitzen,  das  heißt  ,Medien^  sind.  Hiermit 
ist  das  Gebiet  des  Spiritismus  erschlossen,  für  das 
Schopenhauer  sich  bekanntlich  lebhaft  interessierte;  auf 
diesem  Gebiete  ist  keiner  seiner  Jünger  ihm  so  eifrig 
im  Experimentieren  und  Studieren  nachgefolgt  wie 

Hellenbach." 
Zu  213  vgl.  Nr.  157. 
Über  214  vgl.  Anmerkung  zu  22034. 
Nr.  214  und  216.  Die  oft  gemachte  Einwendung, 

daß  die  spiritistischen  Phänomene  „zu  kindisch  seien, 
als  daß  man  sie  einer  anderen  Wesenreihe  zuschreiben 

könnte,^^  sucht  Hellenbach  („Vorurteile'^  H,  101  f.) 
durch  den  Hinweis  darauf  zu  entkräften,  daß  es  diesen 
vierdimensionalen  Wesen  schwierig  sei,  sich  mit  uns 
dreidimensionalen  zu  verständigen. 

Zu  Nr.  216.  Das  erhoffte  allerdings  auch  L.  Hellen- 
bach: Die  Erkenntnis,  daß  das  Leben  nur  ein  Durch- 

gangsstadium zum  Zwecke  der  höchsten  Vervollkomm- 
nung des  Individuums  sei,  würde  erst  eine  unangreif- 
bare feste  Grundlage  der  Sittlichkeit  abgeben  („Das 

Moralprinzip  des  transzendenten  Individualismus")*, 
genau  so,  wie  Droßbach  das  Mißverhältnis  zwischen  der 
glänzenden  Entwicklung  der  technischen  Kultur  und 
Wissenschaft  einerseits  und  dem  betrübenden  Tiefstand 

der  Sittlichkeit  anderseits  nur  durch  Verheißung  einer 

„Vorurteile  der  Menschheit".  Wien  1879,  II.  Bd.,  239  ff. 



persönlichen  Unsterblichkeit  und  einer  darauf  gegrün- 
deten Sittlichkeit  glaubte  heilen  zu  können. 

Zu  Nr.  217.  „Ich  bin  so  vorsichtig,  bescheiden  und 
aufrichtig,  zu  erklären,  daß  ich  nicht  weiß,  was  das 
Letzte  der  Dinge  sei;  hingegen  weiß  ich,  daß  mir  als 
Menschen  unmittelbar  weder  der  bloße  Chemismus  der 

Atome,  noch  Schopenhauers  ,Wille',  noch  Hartmanns 
,Unbewußtes^  zu  gründe  liegt.  Darum  nenne  ich  meinen 
Individualismus  einen  relativen,  weil  mir  die  Prämissen 

fehlen,  um  ihn  nach  vor-  oder  rückwärts  für  ewige 
Zeiten  festzustellen."  (Hellenbachs  „Der  Individualis- 

mus im  Lichte  der  Biologie  und  Philosophie  der 

Gegenwart".  Wien  1878,  S.  128.) 
Zu  Nr.  218.  Hellenbach  drückt  sich  über  diesen 

Punkt  sehr  vorsichtig  aus:  „Um  nicht  mißverstanden 
zu  werden,  bemerke  ich,  daß  der  Wiedereintritt  in  den 
biologischen  Prozeß  nur  insolange  als  unvermeidlich  zu 

betrachten  ist,  bis  das  durch  ihn  angestrebte  Entwick- 
lungsresultat nicht  erreicht  ist;  ferner,  daß  unsere  reelle 

Verwandtschaft  mit  dem  Tiere  nicht  ausschließt,  daß 
zwischen  Mensch  und  Tier  kosmisch  eine  vielleicht 

unüberbrückbare  Kluft  bestehe;  endlich,  daß  eine  Aus- 
dehnung der  Palingenesis  auf  alles  Lebende  nur  ein 

Analogieschluß  ist.  Wir  haben  bisher  nur  die  Existenz 
von  Wesen  unserer  Art  außerhalb  des  biologischen  Pro- 

zesses erschlossen,  das  Zwingende  meiner  Argumen- 
tation bezieht  sich  daher  nur  auf  uns.  Allerdings  ist  bei 

der  großen  Analogie,  die  zwischen  uns  und  den  Säuge- 
tieren besteht,  die  Übertragung  auch  auf  sie  sehr  nahe- 

liegend." („Vorurteile",  II,  S.  186.)  Doch  gab  er  seine 
Zurückhaltung  schließlich  auf,  und  in  dem  Buche  „Ge- 

burt und  Tod  als  Wechsel  der  Anschauungsform  oder 

die  Doppelnatur  des  Menschen"  (Wien,  1885)  schließt 
er  das  Tier  in   seine  Lehre  unbedenklich  ein:   „Sind 
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Geburt  und  Tod  in  der  Tat  nur  ein  Wechsel  der  An- 
schauungsform, so  sind  sie  es  auch  für  das  Tier;  das 

dürfte  kaum  jemand  bezweifehi"  (S.  264). 
Zu  219iff.  Gegen  die  „Vorurteile  der  Wissenschaft" 

polemisiert  Hellenbach  in  einer  ganzen  Kapitelreihe  des 

II.  Bandes  der  „Vorurteile". 
Zu  21934  ff.  Experimente  von  Crooker,  Wallace  und 

Zöllner,  auf  die  sich  Hellenbach  immer  wieder  beruft; 
ausführliche  Darstellung  bei  Kiesewetter,  I,  506  ff. ;  von 
fliegenden  Gitarren  und  spielenden  Uhrwerken  berichtet 
auch  auf  Grund  eigener  Beobachtungen  Hellenbach: 

,, Verurteilet^,  III,  226  f.  Vgl.  dazu:  Max  Dessoir, 
„Vom  Jenseits  der  Seele.  Die  Geheimwissenschaften  in 

kritischer  Betrachtung.^^   Stuttgart  1917,  S.  177  ff. 
Nr.  21967.  Tatsächlich  führt  Hellenbach  in  den  „Vor- 

urteilen^'  diesen  Ausspruch  Kants  wiederholt  an.  Z.  B., 
II,  18,  21,  71  u.  a.a.O. 
Zu  Nr.  220i4.  Anzengrubers  Einwurf:  wie  man  sich 

die  Gebundenheit  des  Metaorganismus  an  den  Organis- 
mus zu  denken  habe,  legt  tatsächlich  einen  der  dunklen 

Punkte  in  Hellenbachs  Theorie  bloß,  der  sich  aus  seinen 
Schriften  nicht  erhellen  läßt;  vgl.  über  dieses  Problem 
Hellenbach,  a.  a.  O.,  II,  142  ff.,  bes.  S.  147f. 
Zu  Nr.  22O37  vgl.  über  diese  Demonstration  einer 

„Organprojektion  ohne  Zellen"  Hellenbach,  a.  a.  O., 
II,  137  ff. 

Zu  Nr.  22044ff.  vgl.  „Vorurteile",  III,  235  f. 
Zu  Nr.  22O59.  Hellenbach  findet  es  („Vorurteile",  I, 

154)  komisch,  daß  der  Staat  die  Kindesmörderin  be- 
straft. „Ich  meinesteils  kann  nur  bedauern,  daß  meine 

ersten  Atemzüge  nicht  Chloroform  waren  .  .  .  und  kann 
mich  mit  meiner  Existenz  nur  versöhnen,  weil  ich  sie 

als  Glied  in  der  Entwicklung  betrachte  und  meine  früh- 
zeitige Vernichtung  nur  eine  Änderung  in  bezug  auf 
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Person  und  Zeit  herbeigeführt  hätte."  Vgl.  dazu  „Vor- 
urteile", I,  5.  Kapitel  „Das  Recht  der  Lebensver- 

neinung". 
Nr.  22065.  Mit  Haeckels  Lehre  von  der  Zellseele  und 

Gustav  Jägers  „Entdeckung  der  Seele"  (Leipzig,  1878) 
setzt  sich  Hellenbach  („Vorurteile",  II,  150;  III,  300) 
ausführlich  auseinander. 

Zu  Nr.  22070  ff.  vgl.  das  I.Kapitel  des  IL  Teiles  der 

„Vorurteile"  („Der  Qottesglaube")  und  Vorrede  zum 
zweiten  Bande,  S.  III:  „Man  kann  die  Gottheit  jenseits 
aller  menschlichen  Erkenntnis  liegend  annehmen  und 
sie  daher  gänzlich  aus  dem  Spiele  lassen,  ohne  darum 

ein  Gottesleugner  zu  sein." 
Zu  Nr.  22080.  Zu  dem  Ausdrucke  „Humanistiker^^ 

vgl.  Anmerkung  zu  Nr.  305—19. 
Nr.  22081.  Über  diesen  Fall  berichtet  Hellenbach  aus- 

führlich in  „Geburt  und  Tod  als  Wechsel  der  An- 

schauungsformen oder  die  Doppelnatur  des  Menschen" 
(Wien,  1885),  S.  31  ff.,  erv^ähnt  ihn  aber  auch  in 

„Vorurteile",  II,  156;  vgl.  Kiesev^etter,  a.  a.  O.,  706. 
Nr.  221   um  oder  nach  dem  März  1887. 

Zu  Nr.  236  vgl.  Hellenbach  „Vorurteile",  II,  9: 
„Die  Erhaltung  der  Kraft,  das  einfachste  und  einzig 

brauchbare  Moralprinzip." 
Zu  Nr.  238.  Über  die  Annahme  einer  Durchdringung 

von  Materie  durch  Materie  konnte  Anzengruber  durch 
Dr.  G.  C.  Wittigs  Noten  zu  seiner  unter  dem  Titel 

„Beweise  für  die  Existenz  einer  psychischen  Kraft" 
(Leipzig,  1884)  herausgegebenen  Übersetzung  von 
Crookes  Mitarbeiter  Edward  William  Cox'  Werke 
„Spiritualism  answered  by  Science;  with  the  proofs  of 

a  Psychic  Force^',  London,  1872,  unterrichtet  sein; 
auch  Hellenbach  erörtert  die  Möglichkeit  bei  der  Be- 

sprechung der  Experimente  Zöllners. 
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Zu  Nr.  241  vgl.  „Aphorismen'*  Nr.  4  und  Fragment 
Nr.  HO,  „Kontrasterzählung^*  (Bd.  I). 

Nr.  243  am  oder  nach  dem  24.  Juni  1881. 
Nr.  244  aus  dem  Jahre  1889. 

Zu  Nr.  259  ff.  Vgl.  Feuerbach  „Todesgedanken" 
(Werke,  I,  75).  „Im  Tode  sinkst  du  ermüdet  von  der 
den  Einzelnen  anstrengenden,  ihn  verzehrenden  Sonnen- 

hitze des  Bewußtseins  in  ewigen  Schlaf,  die  bewußt- 
lose Ruhe  des  Nichts  zurück  .  .  .  Wie  kannst  du  aber 

nun  klagen,  daß  du  sterblich  bist,  wenn  du  nicht  klagst, 
daß  du  einst  Kind,  einst  gar  nicht  warst?  Wie  kann  dir 
bangen  vor  dem  Tode,  da  du  schon  einmal  gleichsam 
den  Tod  bestanden  und  durchgemacht  hast,  schon  einmal 

das  gewesen  bist,  was  du  einst  wieder  werden  wirst?^^ 
Zu  Nr.  260  vgl.  Lichtenberg:  „Wenn  nur  der  Scheide- 

punkt erst  überschritten  wäre!  Mein  Gott,  wie  verlangt 

mich  nach  dem  Augenblicke,  wo  die  Zeit  für  mich  auf- 
hören wird,  Zeit  zu  sein;  wo  mich  der  Schoß  des 

mütterlichen  Alles  und  Nichts  wieder  aufnehmen  wird, 
in  dem  ich  damals  schlief,  als  der  Haynberg  angespült 
wurde,  als  Epikur,  Cäsar  und  Lukrez  lebten  und 
schrieben  und  Spinoza  den  größten  Gedanken  dachte, 

der  noch  in  eines  Menschen  Kopf  gekommen  ist.^^ 
(G.  Ch.  Lichtenbergs  „Hinterlassene  Schriften^^,  Bd.  II 
(=  „Vermischte  Schriften^^,  Bd.  IX),  gesammelt  und 
herausgegeben  von  L.  Ch.  Lichtenberg  u.  F.  Kries. 
Wien  1844,  S.  17  f.)  Vgl.  Anmerkung  zu  Nr.  35  u.  299. 
Zu  Nr.  262  (am  oder  nach  dem  23.  Juli  1885). 

Chiavaccis  Mutter  starb  Ende  Dezember  1884.  Anzen- 
gruber  kondolierte  am  22.  Dezember  1884.  (Gütige 

Mitteilung  von  Frau  Chiavacci,  Brief  in  ihrem  Be- 
sitze.) 

Zu  Nr.  264.  Im  Jahre  der  Trauer  um  die  Mutter 
(1875). 
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Zu  Nr.  265.  Vergleiche  dazu  die  schreckliche  Vision 
Franzis  in  der  3.  Szene  des  III.  Aktes  von  „Fleck  auf 

der  Ehr".  Vielleicht  kannte  Anzengruber  die  von  Duboc 
„Das  Leben  ohne  Gott"  S.  40,  zitierte  Stelle  aus  Kants 
„Anthropologie":  „Die  allen  Menschen  natürliche 
Furcht  vor  dem  Tode  ist  nicht  ein  Grauen  vor  dem 

Sterben,  sondern,  wie  Montaigne  richtig  sagt,  vor  dem 
Gedanken,  gestorben  (d.  i.  tot)  zu  sein,  den  also  der 
Kandidat  des  Todes  nach  dem  Sterben  noch  zu  haben 

vermeint,  indem  er  das  Kadaver,  das  nicht  mehr  er 
selbst  ist,  doch  als  sich  im  düsteren  Grabe  oder 

irgendwo  sonst  befindlich  denkt.^* 
Nr.  266  am  oder  nach  dem  20.  August  1886. 

Zu  Nr,  267  ff.  vgl.  „Fragmente",  Nr.  366  (Bd.  I). 
Zu  Nr.  268—274.  „Es  ist  Religion,  an  Gott  nicht 

zu  glauben",  vgl.  Feuerbachs  berühmten,  vielzitierten 
und  viel  mißdeuteten  Ausspruch:  „Keine  Religion  — 
ist  meine  Religion,  keine  Philosophie  —  meine  Philo- 

sophie^^ Werke,  erste  Gesamtausgabe,  II,  414).  Zur 
Sache  vgl.  folgende  Stelle  aus  Feuerbachs  , ..Vor- 

lesungen über  das  Wesen  der  Religion^^  (Ausgabe 
Bolin- Jodl,  VIII,  258):  ,, Sowie  der  Mensch  seine 
Augen  öffnet,  sowie  er  ungeblendet  durch  religiöse 
Vorstellungen  die  Wirklichkeit  ansieht,  wie  sie  ist, 
so  empört  sich  das  Herz  gegen  die  Vorstellung  einer 
Vorsehung  wegen  ihrer  Parteilichkeit,  mit  der  sie 
den  einen  rettet,  den  anderen  untergehen  läßt,  die 
einen  zum  Glück  und  Reichtum,  die  anderen  zum 

Unglück  und  Elend  bestimmt,  wegen  ihrer  Grau- 
samkeit oder  Untätigkeit  wenigstens,  mit  der  sie  Mil- 

lionen von  Menschen  den  gräßlichsten  Leiden  und 
Martern  unterworfen.  Wer  kann  die  Greuel  der  Despotie, 
die  Greuel  der  Hierarchie,  die  Greuel  des  religiösen 
Glaubens  und  Aberglaubens,  die  Greuel  der  heidnischen 
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und  christlichen  Kriminaljustiz,  die  Greuel  der  Natur, 
wie  den  schwarzen  Tod,  die  Pest,  die  Cholera  mit  dem 
Glauben  an  eine  göttliche  Vorsehung  zusammenreimen? 
Die  gläubigen  Theologen  und  Philosophen  haben  zwar 
allen  ihren  Verstand  aufgeboten,  um  diese  augenfälligen 
Widersprüche  der  Wirklichkeit  mit  der  religiösen  Ein- 

bildung einer  göttlichen  Vorsehung  auszugleichen,  aber 
es  verträgt  sich  weit  mehr  mit  einem  wahrheitsliebenden 
Herzen,  weit  mehr  selbst  mit  der  Ehre  Gottes  oder  eines 
Gottes,  sein  Dasein  geradezu  zu  leugnen,  als  durch 
die  schändlichen  und  albernen  Kniffe  und  Pfiffe,  welche 

die  gläubigen  Theologen  und  Philosophen  zur  Recht- 
fertigung der  göttlichen  Vorsehung  ausgeheckt  haben, 

sein  Dasein  kümmerlich  zu  fristen.  Es  ist  besser,  ehren- 
voll zu  fallen,  als  ehrlos  zu  bestehen.  Der  Atheist 

läßt  aber  Gott  ehrenvoll  fallen,  der 
Theist,  der  Rationalist  dagegen  ehrlos, 

ä  tout  prix  bestehen!"  Vgl.  das  27.  Kapitel  des 
„Wesen  des  Christentums",  in  dem  Feuerbach  den  un- 

löslichen Widerspruch  von  Glaube  und  Liebe  aus- 
einandersetzt, der  nötigt,  den  Glauben  fallen  zu  lassen, 

um  dem  Gebote  der  Liebe  zu  genügen.  „Selbstverblen- 
dung, wo  nicht  selbst  böse,  hinterlistige  Absicht  liegt 

darum  allen  Begründungen  der  Moral,  des  Rechtes 
durch  die  Theologie  zu  Grunde  .  .  . 

Es  handelt  sich  also  im  Verhältnis  der  selbstbewußten 

Vernunft  zur  Religion  nur  um  die  Vernichtung  einer 

Illusion  —  einer  Illusion  aber,  die  keineswegs  gleich- 
gültig ist,  sondern  vielmehr  grundverderblich  auf  die 

Menschheit  wirkt,  den  Menschen,  wie  um  die  Kraft 

des  wirklichen  Lebens,  so  um  den  Wahrheits-  und 
Tugendsinn  bringt;  denn  selbst  die  Liebe  an  sich,  die 
innerste,  wahrste  Gesinnung,  wird  durch  die  Religiosität 
zu   einer   nur   scheinbaren,    illusorischen,     indem   die 

315 



religiöse  Liebe  den  Menschen  nur  um  Gottes  Willen, 
also  nur  scheinbar  den  Menschen,  in  Wahrheit  nur 

Gott  liebt." 
Nr.  269  nach  dem  27.  Mai  1888.  Anzengruber  notiert 

dazu :   gro^  angelegte^   QBerf. 
Zu  Nr.  274.  Der  Ausdruck  „Resultat  des  Welt- 

prozesses" deutet  auf  Ed.  v.  Hartmanns  „Metaphysik 
des  Unbewußten";  vgl.  das  Kapitel  „Ziel  des  Welt- 

prozesses" („Philosophie  des  Unbewußten",  11.  Aufl., 
[XII.  Bd.  der  Werke]  S.  391ff.).  Auch  die  praktische 
Konsequenz  des  Hartmannschen  Pessimismus,  die 
Forderung  der  „vollen  Hingabe  an  das  Leben  und 

seine  Schmerzen^  ^  mußte  Anzengruber  billigen. 
Der  letzte  Satz  ist  im  Manuskript  zwischen  —  gesetzt, 

soll  also  offenbar  als  künftiger  Titel  ausgezeichnet 
werden. 

Nr.  275  nach  dem  17.  Dezember  1887. 
Nr.  280  am  oder  nach  dem  7.  Mai  1883. 

Nr.  289  vgl.  Fragmente  Nr.  1—3  (Bd.  I). 
Zu  Nr.  277.  Duboc  (a.  a.  O.)  faßt  den  Atheismus 

,,als  eine  Grundtatsache  im  Geistesleben  der  Gegen- 
wart auf,  wenn  auch  die  Zahl  der  unbewußten 

Atheisten  größer  ist  als  die  der  bewußten". 
Zu  Nr.  279.  Der  Wert  des  Atheismus  scheint  Duboc 

(a.  a.  O.,  S.  68)  darin  zu  liegen,  daß  alle  Überschweng- 
lichkeit auf  ein  vernünftiges  Maß  herabgesetzt  wird. 

Der  Mensch  lernt  „mit  einem  inneren  Gefühl  des  Hände- 
faltens  sich  mit  versöhntem  Sinn  in  die  Lebensgesetz- 

lichkeit zu  fügen  und  die  ,Würde'  des  Menschen  besser 
zu  wahren  als  der  Christ,  der  dem  Unvermeidlichsten 

von  allem,  der  Vergänglichkeit,  im  blinden  Drange  un- 
verstandener und  unverständiger  Herzenswünsche  die 

Anerkennung  versagt".  Vgl.  dazu  L.  Feuerbach  „Vor- 
lesungen   über    das  Wesen    der    Religion"   (Sämtliche 
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Werke,  hsg.  v.  Wilhelm  Bolin  und  Friedrich  Jodl, 
VIII,  S.  324);  Feuerbach  zieht  ebenfalls  den  Vergleich 
zwischen  dem  religiösen  und  dem  erotischen  Verhalten 
und  vergleicht  den  Glaubenden  mit  dem  romantischen 
Liebhaber. 

Zu  Nr.  287.  Vgl.  L.  Feuerbach,  a.  a.  O.,  S.  323  f. 
„Statt  des  religiösen  Ideals  muß  sich  der  Mensch  daher 
jetzt  ein  anderes  Ideal  setzen.  Unser  Ideal  sei  kein 
kastriertes,  entleibtes,  abgezogenes  Wesen,  unser  Ideal 
sei  der  ganze  wirkliche,  allseitige,  vollkommene,  aus- 

gebildete Mensch."  —  „Christ  ist,  wer  den  Menschen 
um  des  Menschen  willen  liebt,  wer  sich  zur  Liebe  der 

Gattung  erhebt  —  homo  homini  deus  — ,  dies  ist  der 
Wendepunkt  der  Weltgeschichte."  (L.  Feuerbach  „Das 
Wesen  des  Christentums",  Sämtl.  Werke,  VI,  S.  326.) 
Zu  Nr.  288  vgl.  Feuerbach  „Vorlesungen",  VIII, 

S.  369:  „Wenn  wir  nicht  mehr  das  bessere  Leben 
glauben,  sondern  wollen,  aber  nicht  vereinzelt,  sondern 
mit  vereinten  Kräften,  so  werden  wir  auch  ein  besseres 
Leben  schaffen  .  .  .  Aber  um  das  zu  wollen  und  zu  be- 
v/irken,  müssen  wir  an  die  Stelle  der  Gottesliebe  die 
Menschenliebe  als  die  einzige,  wahre  Religion  setzen, 
an  die  Stelle  des  Gottesglaubens  den  Glauben  des  Men- 

schen an  sich  und  seine  Kraft." 
Nr.  289.  Auf  dem  Zettel  notierte  Anzengruber: 

„früt)crß  9Zotis". 
Nr.  290  am  oder  nach  dem  21.  Dezember  1887.  Vgl. 

dazu  L.  Feuerbach  „Vorlesungen^^,  VIII,  S.  359,  den 
berühmten  Schlußappell:  „Aber,  um  dieses  (d.  h.  ein 
besseres  Leben)  zu  wollen  und  zu  bewirken,  müssen 
wir  an  die  Stelle  der  Gottesliebe  die  Menschenliebe  als 

die  einzige  wahre  Religion  setzen,  an  die  Stelle  des 
Gottesglaubens  den  Glauben,  daß  das  Schicksal  der 
Menschheit  nicht  von  einem  Wesen  außer  oder  über  ihr, 
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sondern  von  ihr  selbst  abhängt,  daß  der  einzige  Teufel 
des  Menschen  der  Mensch,  der  rohe,  abergläubische, 
selbstsüchtige  böse  Mensch,  aber  auch  der  einzige 
Gott  des  Menschen  der  Mensch   selbst  ist." 
Zu  Nr.  291.  Feuerbach,  a.  a.  O.  „Der  wahre  Sinn 

und  Begriff  der  Gottheit  ist:  Gott  ist  der  personifizierte 
Gattungsbegriff  des  Menschen,  die  personifizierte  Gött- 

lichkeit  und  Unsterblichkeit   des   Menschen." 
Nr.  292.  Volney  (vgl.  Anmerkung  zu  Nr.  350)  läßt 

in  den  „Ruinen"  (23.  Kapitel)  die  Brahminen,  Bonzen 
und  Schamanen  den  Missionären  entgegenhalten:  „Ihr 
verkauft  den  leichtgläubigen  Menschen  leere  Gebete 
für  die  Seele  des  Toten  ...  Ihr  habt  durch  euer  System 
der  Abbüßungen  eine  Sündentaxe  eingeführt,  die  alle 

Gew^issen  verderbt  hat."  Eine  Anmerkung  dazu  führt 
aus:  „Solange  es  Mittel  geben  vi^ird,  sich  von  allen 
Sünden  zu  reinigen,  sich  mit  Geld  oder  nichtswürdigen 
Übungen  von  aller  Züchtigung  loszukaufen  .  .  .  solange 
kann  es  unmöglich  eine  öffentliche  oder  individuelle 

Moral,  eine  gesunde  praktische  Gesetzgebung  geben." 
Zu  Nr.  294.  Feuerbach  „Vorlesungen"  (VIII,  357): 

„Der  Atheismus  ist  .  .  .  positiv,  bejahend;  er  gibt  der 
Natur  und  Menschheit  die  Bedeutung,  die  Würde  wieder, 
die  ihr  der  Theismus  genommen;  er  belebt  die  Natur 
und  Menschheit,  welchen  der  Theismus  die  besten 
Kräfte  ausgesogen.  Gott  ist  eifersüchtig  auf  die  Natur, 
auf  den  Menschen,  wie  wir  früher  sahen;  er  allein  will 
verehrt,  geliebt,  bedient  sein;  er  allein  will  etwas,  alles 
andere  soll  nichts  sein,  d.  h.  der  Theismus  ist  neidisch 
auf  den  Menschen  und  die  Welt;  er  gönnt  ihnen  nichts 
Gutes.  Neid,  Mißgunst,  Eifersucht  sind  zerstörende, 
verneinende  Leidenschaften.  Der  Atheismus  ist  liberal, 
freigebig,  freisinnig;  er  gönnt  jedem  Menschen  seinen 
Willen  und  sein  Talent;  er  erfreut  sich  von  Herzen  an 
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der  Schönheit  der  Natur  und  an  der  Tugend  des  Men- 
schen: die  Freude,  die  Liebe  zerstören  nicht,  sondern 

beleben,  bejahen." 
Über  die  Stellung  der  Kunst  auf  dem  Boden  der 

neuen  Lehre  vgl.  Werke,  I,  166  ff. 
Zu  Nr.  295  vgl.  Feuerbach,  a.  a.  O.,  358:  „Aber 

ebenso  wie  mit  dem  Atheismus  ist  es  mit  der  von  ihm 

unzertrennlichen  Aufhebung  des  Jenseits.  Wenn  diese 

Aufhebung  nichts  weiter  als  eine  leere,  Inhalt-  und 
erfolglose  Verneinung  wäre,  so  wäre  es  doch  besser 
oder  gleichgültig,  ob  man  es  stehen  oder  fallen  ließe. 
Allein  die  Verneinung  des  Jenseits  hat  die  Bejahung 
des  Diesseits  zur  Folge;  die  Aufhebung  eines  besseren 
Lebens  im  Himmel  schließt  die  Forderung  in  sich:  es 
soll,  es  muß  besser  werden  auf  der  Erde ;  sie  verwandelt 
die  bessere  Zukunft  aus  dem  Gegenstand  eines  müßigen 
tatlosen  Glaubens  in  einen  Gegenstand  der  Pflicht,  der 
menschlichen  Selbsttätigkeit.  Allerdings  ist  es  eine 
himmelschreiende  Ungerechtigkeit,  daß,  während  die 
einen  Menschen  alles  haben,  die  anderen  nichts  haben, 
während  die  einen  in  allen  Genüssen  des  Lebens,  der 
Kunst  und  Wissenschaft  schwelgen,  die  anderen  selbst 
das  Notwendigste  entbehren.  Allein  es  ist  töricht,  hierauf 
die  Notwendigkeit  eines  anderen  Lebens  zu  gründen, 
wo  die  Menschen  für  die  Leiden  und  Entbehrungen  auf 
Erden  entschädigt  werden,  so  töricht,  als  wenn  ich  aus 
den  Mängeln  der  geheimen  Justiz,  die  bisher  bei  uns 
bestanden,  auf  die  Notwendigkeit  eines  öffentlichen  und 
mündlichen  Gerichtsverfahrens  erst  im  Himmel  schließen 

wollte.  Die  notwendige  Folgerung  aus  den  bestehenden 
Ungerechtigkeiten  und  Übeln  des  menschlichen  Lebens 
ist  einzig  der  Wille,  das  Bestreben,  sie  abzuändern, 
aber  nicht  der  Glaube  an  ein  Jenseits,  der  vielmehr  die 

Hände  in  den  Schoß  legt  und  die  Übel  bestehen  läßt." 
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Zu  Nr.  299  vgl.  Lichtenberg:  „Ich  glaube,  sehr  viele 
Menschen  vergessen  über  ihrer  Erziehung  für  den 
Himmel  die  für  die  Erde.  Ich  sollte  denken,  der 
Mensch  handelte  am  weisesten,  wenn  er  erstere  ganz 
an  ihren  Ort  gestellt  sein  ließe.  Denn  wenn  wir  von 
einem  weisen  Wesen  an  diese  Stelle  gesetzt  worden 
sind,  woran  kein  Zweifel  ist,  so  laßt  uns  das  Beste  in 
dieser  Station  tun  und  uns  nicht  durch  Offenbarungen 
blenden.  Was  der  Mensch  zu  seiner  Glückseligkeit  zu 
wissen  nötig  hat,  das  weiß  er  gewiß  ohne  alle  Offen- 

barung als  die,  die  er  seinem  Wesen  nach  besitzt.^^ 
(Q.  Ch.  Lichtenbergs  „Hinterlassene  Schriften",  II 
[=:  Vermischte  Schriften,  IX].  Wien  1844,  S.  81  f.) 
Vgl.  Anmerkung  zu  Nr.  35  u.  260. 
Zu  Nr.  300  aus  dem  Jahre  1889.  Vgl  zur  Sache 

Feuerbach  „Die  Unsterblichkeitsirage  vom  Stand- 

punkte der  Anthropologie"  (Werke,  I,  161):  Der 
Mensch  soll  also  das  Christentum  aufgeben, 
dann  erst  erfüllt  und  erreicht  er  seine  Bestimmung, 
dann  erst  wird  er  Mensch;  denn  der  Christ  ist  nicht 

Mensch,  sondern  „halb  Tier,  halb  Enge  1".  Dann 
erst,  wenn  der  Mensch  allüberall  Mensch  ist  und  als 
Mensch  sich  weiß;  wenn  er  nicht  mehr  mehr  sein 
will,  als  er  ist,  sein  kann  und  soll;  wenn  er  sich  nicht 

mehr  ein  seiner  Natur,  seiner  Bestimmung  wider- 
sprechendes, mithin  an  sich  unerreichbares,  phantasti- 

sches Ziel  setzt,  das  Ziel,  ein  Gott,  d.  h.  ein  ab- 
straktes, phantastisches  Wesen,  ein  Wesen  ohne  Körper, 

ohne  Fleisch  und  Blut,  ohne  sinnliche  Triebe  und  Be- 
dürfnisse zu  werden:  dann  erst  ist  er  vollendet,  dann 

erst  vollkommener  Mensch  .  .  . 

Zu  Nr.  301  vgl.  Feuerbach:  Werke,  VI,  S.  329 f. 
„Wenn  wir  in  Zeiten,  wo  die  Religion  heilig  war,  die 
Ehe,  das  Eigentum,  die  Staatsgesetze  respektiert  finden. 
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so  hat  dies  nicht  in  der  Religion  seinen  Grund,  son- 
dern in  dem  ursprünglich  natürlich-sittlichen  und  recht- 

lichen Bewußtsein,  dem  die  rechtlichen  und  sittlichen 
Verhältnisse  als  solche  für  heilig  gelten.  Wem  das 
Recht  nicht  durch  sich  selbst  heilig  ist,  dem  wird  es 

nun  und  nimmermehr  durch  die  Religion  heilig." 
Nr.  302.  Anzengrubers  Darstellung  des  Seins  ent- 

spricht ganz  der  Auffassung,  die  Feuerbach  in  der 

3.  und  4.  seiner  „Vorlesungen"  (Werke,  VIII,  31  ff.)  gibt. 
Die  daraus  abgeleitete  Begründung  der  Sittlichkeit  ist 
Anzengrubers   Eigentum. 

Zu  Nr.  305.  Auch  nach  Duboc  (a.  a.  O.,  S.  35)  gibt 

es  „eine  Frömmigkeit  des  Atheismus,  auch  der  Atheis- 
mus hat  seine  Priester^ ^ 

Nr.  305—319.  Die  Liebe  zur  Gattung  als  höchstes 
Gesetz  lehrt  Feuerbach  in  allen  seinen  Schriften,  vor 

allem  im  „Wesen  des  Christentums":  es  ist  die  ihm 
eigentümliche  Lehre  des  „ Humanismus^ ^ ;  vgl.  den 
Ausdruck  „Humanistiker"  in  Nr.  220,  drittletzter 
Absatz. 

Nr.  316  am  oder  nach  dem  12.  Mai  1877. 
Nr.  319  am  oder  nach  dem  12.  April  1881. 
Nr.  324  am  oder  nach  dem  9.  März  1888. 

Nr.  325.  Anführungszeichen  vom  Herausgeber  gesetzt. 

Nr.  326  trägt  den  Vermerk  „Hum.",  ein  Zeichen, 
daß  Anzengruber  das  Motiv  als  „Humoreske"  zu  ver- 

wenden gedachte. 
Nr.  330  erinnert  an  Ed.  v.  Hartmanns  Lehre  von  den 

Illusionen  („Die  Philosophie  des  Unbewußten",  11.  Aufl., 
II.  Bd.,  285 ff.);  vgl.  Nr.  334. 

Nr.  332.  Die  Schlußzeilen  wenden  sich  deutlich  gegen 

David  Friedrich  Strauß  „Der  alte  und  der  neue  Glaube" 
(1871). 

Zu  Nr.  350.  Vgl.  Nr.  135  u.  292.  Anzengruber  lernte 
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Constantin  Frangois  Volneys  „Ruinen"  (1791)  v/ahr- 
scheinlich  durch  das  1886  bei  Reclam  ej;schienene  Bänd- 

chen kennen,  welches  außer  den  „Ruinen"  auch  das 
„Natürliche  Gesetz  oder  Physische  Prinzipien  der 

Moral"  (1793)  brachte,  und  war  frappiert  über  die 
Ähnlichkeit  der  Ideen  der  französischen  Aufklärung  mit 
denen  seiner  Zeit.  Die  Türkei  durchwandernd,  stößt  der 
Autor  überall  auf  die  Spuren  untergegangener  Größe 
und  versinkt  in  tiefe  Trauer  über  das  unerforschliche 

Walten  der  Vorsehung,  die  eine  Welt  von  Kultur  und 
Schönheit  zwecklos  versinken  ließ.  Da  erscheint  ihm  ein 

Dämon  und  klärt  ihn  auf:  Vergebens  schreibt  der 
Mensch  verborgenen  und  eingebildeten  Wirkungen  seine 
Unfälle  zu  .  .  .  Von  einer  Seite  der  Einwirkung  der  ihn 

umgebenden  Elemente  ausgesetzt,  ist  er  vielen  unver- 
meidlichen Übeln  unterworfen,  und  wenn  in  diesem  Rat- 

schlüsse die  Natur  sich  strenge  bewiesen  hat,  so  hat 

sie,  von  der  anderen  Seite  gerecht  und  sogar  nach- 
sichtig, nicht  nur  diese  Übel  durch  ähnliche  Wohl- 

taten gemildert,  sondern  auch  den  Menschen  die  Macht 
verliehen,  diese  zu  vermehren  und  jene  zu  mildern  .  .  . 
Der  Mensch  ist  der  Werkmeister  seines  Schicksals.  Wo 

Kulturen  zugrunde  gehen,  verfallen  sie  nur  durch  den 
religiösen  Wahnglauben  der  Menschen,  den  Priester 
und  Despoten  klug  auszunützen  verstehen  (40.  Kapitel). 
Es  gilt,  den  Fehler  zu  vermeiden,  die  Quelle  des  Wahns 

zu  verstopfen,  welcher  die  Menschen  allein  noch  hin- 
dert, vernunftgemäß  und  einig  zu  leben.  Der  Genius 

zeigt  ihm  das  französische  Volk,  das  die  Fesseln  des 
Despotismus  und  des  Wahnes  abgeworfen  hat  und  die 

Häupter  aller  Völker  der  Erde  zur  gemeinsamen  Be- 
ratung beruft,  in  der  alle  Religionssysteme  geprüft  und 

als  kultur-  und  glückhemmender  Irrwahn  verworfen 
werden  (19.  bis  23.  Kapitel).  Die  Völker  einigen  sich, 
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daß  man  über  metaphysische  Fragen  zu  keiner  Gewiß- 
iieit  kommen  und  deshalb  den  Meinungsverschieden- 

heiten darüber  keinen  Einfluß  auf  die  bürgerliche  Ver- 
fassung gewähren  dürfe  (24.  Kapitel).  Darauf  folgt  die 

Verkündigung  des  ,natürlichen  Gesetzes^  (ursprüng- 
lich: , Katechismus  der  französischen  Bürger'),  der  Ver- 
such, aus  dem  Prinzipe  der  Selbsterhaltung  eine  auto- 
nome Ethik  abzuleiten,  die  allerdings  noch  den  Deismus 

in  ihr  System  einbaut;  doch  soll  der  Kultus  Gottes  nur 

in  der  Ausübung  und  Beobachtung  aller  Regeln  be- 
stehen, welche  die  höchste  Weisheit  der  Bewegung 

jedes  Wesens  auferlegt  hat,  ewiger  und  unveränder- 
licher Regeln,  durch  welche  sie  die  Ordnung  und  den 

Einklang  des  Weltalls  erhält  und  welche  in  ihren  Be- 
ziehungen auf  den  Menschen  das  natürliche  Gesetz 

ausmachen. 

Zu  Nr.  352.  Anselm  Feuerbach,  der  große  Krimi- 
nalist, billigte  die  entschlossene  Stellungnahme  seines 

Sohnes  zu  dem  religiösen  Probleme  nicht,  warnte  ihn 

vor  der  Veröffentlichung  der  „Todesgedanken"  (1830), 
da  er  die  Folge,  Ausschluß  von  der  akademischen 
Karriere,  voraussah,  legte  ihm  jedoch  kein  ernsthaftes 
Hindernis  in  den  Weg. 

Nr.  358  am  15.  August  1889. 

Zu  Nr.  360.  Über  die  Möglichkeit  der  Alchymie 

vgl.    Hellenbach    „Vorurteile",    HI,    S.  305. 
Nr.  361  am  oder  nach  dem  29.  Oktober  1883. 

Zu  Nr.  365  vgl.  Anzengrubers  köstliches  Gespräch 

von  der  Freiheit  des  menschlic'hen  Willens  im  „Ge- 

schworenen" (1876;  als  selbständige  „Schnurre" 
1882). 

Nr.  368  aus  dem  Jahre  1889. 

Nr.  370  trägt  die  unverständliche  Überschrift  „Alle- 

gorie". 
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Nr.  371  aus  dem  Jahre  1889. 

Nr.  373.  Iii  dieser  Begründung  des  „Gev/issens"  be- 
findet sich  Anzengruber  bewußt  oder  unbewußt  wieder 

in  Übereinstimmung  mit  Feuerbach,  der  (Werke,  X, 
119)  das  Gewissen  definiert  als  „kein  über-  und  außer- 

menschliches Wesen,  sondern  nur  mein  an  die  Stelle 
des  verletzten  sich  setzendes  Ich,  nichts  anderes,  als 
der  Stellvertreter  der  Glückseligkeit  des  anderen  auf 

Grund  und  Geheiß  des  eigenen  Qlückseligkeit- 
triebes". 

Nr.  390.  Das  Blatt  trägt  den  Vermerk:  Notizblatt 
Nr.  27—301. 

Nr.  390.  Wiederum  trifft  Anzengruber  in  seiner  Be- 
gründung der  Sittlichkeit  aus  den  Notwendigkeiten  des 

Zusammenlebens  mit  Feuerbachs  Anschauungen  zu- 
sammen: „Moral  eines  für  sich  allein  gedachten  Indi- 

viduums ist  eine  leere  Fiktion  .  .  .  Von  Moral  kann  nur 

da  die  Rede  sein,  wo  das  Verhältnis  des  Menschen  zum 
Menschen,  des  einen  zum  andern,  des  Ich  zum  Du  zur 
Sprache  kommt . . .  Das  Dasein  des  egoistischen  Menschen 
ist  an  das  Dasein  anderer  Menschen,  wenn  auch  nur  seiner 
Eltern,  seiner  Brüder  und  Schwestern,  seiner  Familie 

gebunden,  so  daß  der  egoistische  Mensch,  ganz  unab- 
hängig von  seinem  guten  Willen,  schon  vom  Mutterleibe 

an  die  Güter  des  Lebens  mit  seinem  Nächsten  teilen  muß, 
schon  mit  der  Muttermilch,  also  mit  den  Elementen  des 
Lebens,  auch  die  Elemente  der  Moral  einsaugt,  als  da 
sind:  Gefühl  der  Zusammengehörigkeit,  Verträglichkeit, 
Gemeinschaftlichkeit,  Beschränkung  der  unumschränkten 

Alleinherrschaft  des  eigenen  Glückseligkeitstriebes  . .  .*' 
. . .  „Was  anders  kann  die  Aufgabe  der  Moral  sein, 

als  dieses  in  der  Natur  der  Dinge,  in  der  Ge- 
meinschaft selbst  von  Luft  und  Licht, 

von  Wasser  und  Erde  gegründete  Band  zwischen 
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eigener  und  fremder  Glückseligkeit  mit  Wissen  und 
Willen  zum  Gesetz  des  menschlichen  Denkens  und 

Handelns  zu  machen?"  Werke,  X,  269  ff.  Die  Abhand- 
lung ,,Der  Eudaimonismus^^  konnte  Anzengruber  in 

Karl  Grüns  Publikation  „Ludwig  Feuerbach  in  seinem 

Briefwechsel  und  Nachlaß"  (1874)  lesen,  von  welcher 
im  Briefwechsel  Anzengrubers  mit  Bolin  die  Rede  ist 

(„Briefe",  I.,  316,  Brief  vom  14.  Mai  1877). 
Nr.  393  am  oder  nach  dem  9.  Dezember  1876. 
Nr.  395  am  oder  nach  dem  21.  Dezember  1887. 

Nr.  396.  Laotse  „Der  Weg  zur  Tugend",  Um  zu 
beurteilen,  ob  Laotses  Werk  auf  Anzengruber  einen 
Einfluß  geübt  hat,  müßte  zuerst  festgestellt  werden , 
welche  der  sehr  stark  untereinander  differierenden 

Übersetzungen  Anzengruber  las.  Jedenfalls  will  der 
spekulative  Charakter  des  berühmten  Buches  nicht 

recht  in  den  Zusammenhang  passen,  in  den  Anzen- 
gruber es  hineinstellt  und  in  den  nur  der  Titel,  nicht 

der  Inhalt  des  Tao-te-king  sich  zwanglos  fügt. 

Zu  401  ff.  Schon  im  „Natürlichen  Gesetz"  (VII.  Ka- 
pitel „Von  der  Enthaltsamkeit")  von  Volney  (vgl, 

Nr.  350)  konnte  Anzengruber  als  Argumente  gegen  y^dk: 

Keuschheit,  wie  die  Klosterregeln  sie  empfehlen,"  an- 
geführt finden,  daß  sie  erstens  der  Gesellschaft  nicht 

nützen,  zweitens  auch  den  Individuen,  die  sie  üben, 
nicht  selten  körperlich  schaden,  auf  jeden  Fall  sie  aber 
um  eine  Menge  Neigimgen  und  Beziehungen  verkürzen, 

v/elche  die  Quelle  der  meisten  häuslichen  und  gesell- 
schaftlichen Tugenden  seien. 

Zu  Nr.  407/8  vgl.  „Fragmente"  Nr.  194  (Bd.  I). 
Nr.  409  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  413  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  425  am  oder  nach  dem  11.  November  1885. 

Nr.  441  wahrscheinlich  aus  dem  Jahre  1889. 
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Zu  Nr.  444:  In  Anzengrubers  Schauspiel  ,,Ein 

Faustschlag''  ruft  ein  komisch  aufgefaßter  Fanatiker 
aus:   ,jSo  wahr  ein  Gott  lebt,  ich  bin  Atheist!'' 

Nr.  445  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  447  aus  dem  Jahre  1889. 

Nr.  448.  Petrus  de  Arbues  (1442—1485),  für  Anzen- 
gruber,  wie  damals  für  alle  Welt,  der  berüchtigte 
Inquisitor. 

Zu  Nr.  449  vgl.   „Stahl  und  Stein"  (III,  3): 
Seifert.  QBir  jctn  cbn  f ommanbtcrt,  unb  fd)au,  ha 

muffen  tvxv  i)aU  Qci}n,  weil  bö^  unfer  ̂ flid)t  t^  unb 
unfer  23rot. 

(Ein  f  am.  QBa^  Wirf)t?  ̂ a^  23rot?  Q3erpflid)t^ 
eng  nit  $u  fo  xva^  unb  fre^t^  toan  fold)^! 

Nr.  464  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  469.  Vermutlich  anläßlich  einer  Duellforderung, 

die  Anzengruber  als  Redakteur  des  ,jFigaro"  erhielt, 
wie  Masaidek  in  seinen  Erinnerungen  erzählt. 

Nr.  474  vermutlich  aus  dem  Jahre  1889.  Vgl.  die 

Fragmente  zum  „Reue"  (Nr.  282—295,  Bd.  I). 
Zu  Nr.  485  ff.  Hellenbach  „Vorurteile"  (I,  336):  ,.Die 

Arbeiterinnen  lieben,  wenn  sie  wollen,  und  heiraten 

dann,  wen  sie  wollen." 
Zu  Nr.  485—492,  493  vgl.  Fragmente  „Sumpf",  251  ff. 

(Bd.  I). 
Nr.  485  vermutlich  aus  dem  Jahre  1889. 

Nr.  491  vgl.   Fragmente   105—106  (Bd.  I). 
Nr.  494  am  oder  nach  dem  14.  Juni   1887. 

Zu  Nr.  496  vgl,  „Fragmente",  Nr.  422  (Bd.  I). 
Nr.  497  am  oder  nach  dem  13.  Oktober  1883. 
Nr.  498  um  oder  nach  Dezember  1885. 

Zu  Nr.  503  notiert  sich  Anzengruber  noch:  „Frau 

über  Frauen  —  auch  Jünglinge." 
Zu  Nr.  504  notiert  Anzengruber:   „Johann  Strauß." 
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Nr.  505  die  Übersdirift  (vermutlich  ein  abgekürzter 
Eigenname)  nicht  zu  entziffern. 

Nr.  512  nach  dem  27.  Juli  1885. 

Nr.  513  am  oder  nach  dem  26,  August  1886. 
Nr.  534  am  oder  nach  dem  13.  April  1883. 
Nr.  538  am  oder  nach  dem  15.  Dezember  1885. 

Zu  Nr.  547.  Hellenbach  „Vorurteile"  (I,  341).  ,,Der 
erste  Schritt  zur  Beseitigung  des  Jammers,  der  not- 

wendig entsteht,  wenn  ein  Weib  sich  für  ihre  Versor- 
gung verkauft,  ist  aber  die  Möghchkeit,  sich  selbst 

zu  erhalte n." 
Nr.  550  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  551  vermutlich  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr,  557  um  oder  nach  dem  Februar  1888. 

Nr.  558.  Anzengruber  notiert  dazu:  frühere  Notiz. 

-Nr.  562  aus  dem  Jahre  1889. 
Zu  Nr.  573.  Dieser  Auffassung  entspricht  Dumas 

„Fernande"  (vgl.  ,.Fragmente",  Nr.  48,  Bd.  I),  Knapp 
bevor  die  Aufklärung  über  Fernandes  Vorleben  kommt, 
wird  mitgeteilt,  daß  der  Verführer  den  Tod  gefunden 
hat;  nur  unter  dieser  Voraussetzung  wagte  Dumas 

die  „Verzeihung"  für  Fernande. 
Nr.  575  am  oder  nach  dem  26.  April  1887. 
Nr.  581  im  oder  nach  dem  Februar  1888. 
Nr.  582  am  oder  nach  dem  17.  Oktober  1888. 

Nr.  585  aus  dem  Jahre  1889. 

Zu  Nr.  586,  Für  Hellenbach  („Vorurteile",  I,  S.  306  ff., 
351  u.  a.  a.  O.)  ist  die  Ehe  eine  historisch  gewordene 

Institution,  die  der  Anpassung  an  unsere  modernen  Ver- 
hältnisse dringend  bedürftig  ist.  —  „Die  Eltern  denken 

nur  an  die  bessere  Versorgung  der  Tochter,  nicht  an 

die  künftige  Generation,  und  nehmen  weniger  Rück- 
sicht auf  die  persönlichen  Eigenschaften,  als  auf  Ver- 
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mögen  und  Stellung  des  Bräutigams  oder  der  Braut." 
(„Vorurteile",  I,  342). 

Nr.  588  vermutlich  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  589  auf  ein  Blatt  vom  Manuskript  des  Romanes 

,, Schandfleck^^,  also  vermutlich  nach  1876  geschrieben. 
Nr.  601  ist  in  der  Handschrift  als  Nr.  4  bezeichnet. 

Zu  Nr.  604   vgl.    „Fragmente",    Nr.  41—44    (Bd.  I). 
Nr.  606  am  oder  nach  dem  4.  Februar  1887;  „und 

Verwünschungen"  später  angefügt. 
Nr.  610  am  oder  nach  dem  26.  Mai  1876. 

Nr.  612  [ii]  cpvxai  obravta  viza  ̂ .oyov*  ro  ö'  e.irei  cpavT], 
ßfirai  y.eiOev  öOev  jt8Q  iy/,Ei,  tzoXv  bEvregov,  cbc  ray^ioxa. 

(,,Das  fraglos  Beste  ist  es,  gar  nicht  geboren  M^orden 
zu  sein;  ist  man  aber  einmal  geboren,  so  ist  es  das 

Zvy^eitbeste,  so  schnell  als  möglich  dorthin  zurück- 

zukehren, v^oher  man  gekommen  ist.^^)  Sophokles, 
Ödipus  auf  Kolonos,  Chorlied  (Sophoclis  tragoediae, 
Teubner,  editio  minor,  p.  201). 

Zu  Nr.  619  notiert  Anzengruber  „Ad.  H.",  offenbar 
die  Anfangsbuchstaben  des  Namens  der  Frau,  an  die 
er  denkt. 

Zu  Nr.  630.  Anzengruber  notiert  zu  dem  Aphoris- 
mus: „.  .  .  Schiller.  Nicht  nur  gegen  die  Dummheit 

etc.  etc.  .  .  ." 

Zu  Nr,  621—637  vgl.  „Fragmente",  Nr.  195—209 
(Bd.  I). 

Nr.  634.  Der  letzte  Satz  quer  über  den  Zettel  ge- 
schrieben. 

Nr.  637  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  643  ungefähr  aus  der  Zeit  1887/88. 

Nr.  650,  660  ff.  vgl.  dazu  „Fragmente'^  Nr.  318 

(Bd.  I).  ^   ̂̂  
Nr.  655  vermutlich  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  657  am  oder  nach  dem  25.  Juli  1883. 
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Zu  Nr.  665  u.  669  vgl.  „Fragmente",  Nr.  37  (Bd.  1). 
Nr.  673.  General  Georges  Boulanger  (1837-1891), 

Glanzzeit  1886  bis  März  1888. 

Nr.  674  Manuel  Ruiz  Zorilla  (1834—1895):  An- 
gespielt wird  hier  vermutlich  auf  irgend  ein  Vor- 
kommnis während  der  Jahre  1875—1895,  während 

welcher  Zorilla  als  Führer  der  republikanischen  Be- 
wegung in  Paris  weilte. 

Nr.   675  u.   676  datiert   Anzengruber:   Jänner   1883. 
Zu  Nr.  677  ff.  Hellenbach  gibt  gleich  im  ersten  Kapitel 

seiner  „Vorurteile"  eine  erschütternde  Schilderung  prole- 
tarischen Elends,  das  ihm  als  die  größte  Kulturschande 

erscheint. 
Nr.  678.  Das  Attentat  Hödels  auf  Kaiser  Wilhelm  I. 

(am  11.  Mai  1878)  hatte  bekanntlich  die  Ausnahms- 
gesetze gegen  die  Sozialdemokratie  zur  Folge,  die  am 

19.  Oktober  1878  angenommen  wurden  und  bis  1890  in 
Kraft  blieben.  Aus  dem  Text  kann  vielleicht  geschlossen 
werden,  daß  die  Glosse  vor  der  kaiserlichen  Botschaft 

über  die  Inangriffnahme  der  Sozialreform  (am  17.  No- 
vember 1881)  geschrieben  wurde,  da  Anzengrubers  ver- 

söhnlicher Sinn  darin  sicher  eine  „Maßregel  nach  vor- 
wärts" erblickt   hätte. 

Nr.  679.  „Kloake  des  Sozialismus  und  Kommu- 
nismus." Ähnlich  spricht  Ed.  v.  Hartmann  in  der  „Selbst- 

zersetzung des  Christentums"  (S.  2)  von  dem  „nackten 
Bestialismus  der  Sozialdemokratie  in  ihrem  kosmo- 

politischen Jubel  über  die  Greuel  der  Pariser  Kom- 
mune". In  solchen  Äußerungen  zittert  der  Schreck  über 

die  Greuelberichte  vom  Aufstande  der  Kommune  nach. 

Die  Glosse  muß  also,  da  sie  in  ihrer  Auffassung  des 
SoziaUsmus  vereinzelt  steht,  wohl  knapp  nach  1871 
angesetzt  werden. 

Nr.  681  vgl.  „Fragmente",  328—329  (Bd.  I). 
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Nr.  681  am  oder  nach  dem  12.  August  1885. 
Nr.  689  ungefähr  aus  der  Zeit  1887/88. 

Nr.  690  aus  dem  Jahre  1889;  vgl.  dazu  „Fragmente", 
Nr.  89  (Bd.  I). 

Nr.  692,  Echt  wienerischer  Witz.  Die  Verballhornung 

des  lateinischen  Sprichwortes:  „Ne  sutor  supra  crepi- 

dam!"  (Schuster,  bleib  bei  deinem  Leisten!)  durch  Frag- 
mente aus  dem  Tschechischen  (povidal  =  reden,  pric 

=  weg)  drückt  den  Argwohn  aus,  daß  die  Besitzenden 

und  Gebildeten  versuchen,  den  Notleidenden  durch  ge- 
lehrt klingendes,  aber  sinnloses  und  schwindelhaftes 

Kauderwelsch  von  der  Untersuchung  und  Verbesserung 
seiner  Lage  abzuschrecken, 

Nr.  693  am  oder  nach  dem  17.  Oktober  1888. 

Nr.  694  vermutlich  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  695  am  oder  nach  dem  13,  Juli  1883. 

Nr.  700  auf  Briefpapier  mit  Trauerrand,  also  vermut- 
lich in  dem.  Jahre  nach  dem  Tode  der  Mutter  (1875) 

geschrieben. 
Nr.  701  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  703.  Anzengruber  notiert  dazu:  Siehefrühere 

Notiz:  Bankiers,  Darlehen,  Kriegs- 
zwecke. 

Nr.  704  aus  der  Zeit,  da  Anzengruber  den  „Figaro" 
redigierte  (1884-1889). 

Nr.  706.  Die  Einladung  ist  datiert  vom  5.  Oktober  1883. 
Zu  Nr.  709  ff.  Den  nationalen  Chauvinismus  be- 

trachtet als  wichtigste  Kriegsursache  auch  Hellenbach 

(,,Vorurteile^S  I,  197). 
Nr.  712  gedruckt  und  unterfertigt:  „Penzing.  Anzen- 

gruber." Nr.  713  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  717  im  oder  nach  dem  Februar  1888.  Nach 

„d  r  e  i  n  spr  i  ch  t!^^  in  der    Handschrift  einige  nicht 
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durchstilisierte  Notizen  über  ein  Gastspiel  der  Bern- 
hard u.  dgl. 

Nr.  721  am  oder  nach  dem  3.  Februar  1883. 

Nr.  723  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  724.  Zu  dieser  skeptischen  Stellungnahme  wäre 

etwa  Auerbachs  aufsehenerregendes  Eintreten  für  die 
rumänischen  Juden  zu  vergleichen  (vgl.  Bettelheinis 

Auerbach-Biographie). 
Nr.  727  am  oder  nach  dem  13.  Mai  1886. 
Nr.  729  am  oder  nach  dem  H.Oktober  1888. 

Nr.  730  aus  Anfang  1886. 
Nr.  732  am  oder  nach  dem  6.  September  1885. 
Nr.  734.  Nach  einer  Randbemerkung  Anzengrubers 

handelt  es  sich  um  den  oberösterreichischen  Groß- 

grundbesitz. 
Nr.  741  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  742  am  oder  nach  dem  23.  Juli  1885. 

Zu  Nr.  743,  Über  dieses  Gespräch  berichtet  —  ver- 
mutlich auf  Grund  mündlicher  Mitteilungen  Anzen- 

grubers —  Bettelheim  in  der  „Straßburger  Post"  vom 
6.  Mai  1910  und  in  der  „Neuen  Freien  Presse"  vom 
22.  Mai  1910;  er  knüpft  daran  die  Mitteilung,  daß 

Anzengruber  die  Absicht  hatte,  einen  Aufsatz  über  die 
Zensur  zu  schreiben,  für  welchen  die  oben  zitierte 
Glosse  der  Entwurf  sein  sollte. 

Nr.  745  im  oder  nach  dem  April  1882. 
Zu  Nr.  746.  Diese  Reflexion  ist  offenbar  ausgelöst 

durch  ein  Erlebnis,  das  er  als  Redakteur  der  „Heimat" 
hatte.  Laut  einem,  im  Nachlasse  Anzengrubers  unter 

L  N.  16.533  aufbewahrten  ,,KonHskationserkenntnis^^ 
wurden  in  der  „Heimat^S  VIII,  2.  Band,  S.  806,  Stellen 
aus  dem  Aufsatz  „Berühmte  Persönlichkeiten  aus  dem 

Türkenkriege  1683^^  gestrichen,  weil  der  Inhalt  dieses 
Aufsatzes  durch  Schmähungen  und  Verspottungen  die 
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Ehrfurc'ht  gegen  ein  verstorbenes  Mitglied  des  kaiser- 
lichen Hauses  (Leopold  I.)  zu  verletzen  geeignet  ist. 

Nr.  752,  Lukians  „Göttergespräche"  las  Anzengruber 
schon  als  Knabe;  vgl.   Bd.  I   („Zum  eigenen   Leben"). 

Nr.  754  aus  dem  Jahre  1889. 

Zu  Nr.  760  ff.  vgl.  „Fragmente",  Nr.  330  (Bd.  I). 
Nr.  764  am  oder  nach  dem  12.  Juni  1889. 
Nr.  776  nach  1882, 

Nr.  780  aus  dem  Jahre  1880. 
Nr.  781  Anspielung  auf  Gerhart  Hauptmanns  „Vor 

Sonnenaufgang^^?  (Erstaufführung  am  20.  Oktober 
1889.) 

Nr.  784  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  785/86  vermutlich  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  791  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  793  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  794  am  oder  nach  dem  I.Oktober  1885. 
Nr.  798  am  oder  nach  dem  März  1887. 
Zu   Nr.   807.    Gedächtniszitat   aus    Schillers    Xenion 

„Shakespeares  Schatten": 
,,Aber,  ich  bitte  dich,  Freund,  was  kann  denn  dieser 

Misere 

Großes  begegnen,  was  kann   Großes  denn  durch   sie 

geschehn?" 
Nr.  816  am  oder  nach  dem  21.  Dezember  1887. 

Nr.  819.  Spindler  (1796—1855),  sehr  beliebter  Unter- 
haltungsschriftsteller. 

Nr.  832.  „Die  berühmte  Frau^'  von  Franz  von 
Schönthan  und  Gustav  Kadelburg,  1887. 

Nr.  835  am  oder  nach  dem  26.  April  1887.  Anzen- 
gruber hatte  als  engagierter  Theaterdichter  für  das 

Theater  an  der  Wien  sein  Volksstück  „Heimgfunden" 
(1886)  geschrieben,  aber  Jauner  brachte  es  nicht  zur 
Aufführung,  da  knapp  vorher  sein  Bruder  sich   unter 
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Umständeil,  die  denen  des  Dr.  Hammer  in  Anzengrubers 
Stück  ähneln,  erschossen  hatte.  Gleichwohl  zahlte  er 
an  Anzengruber  das  vereinbarte  Honorar  für  seine 
Tätigkeit  als  Theaterdichter,  was  der  beleidigte  Dichter 
als  Schweigegeld  auffaßte. 

Nr.  837  aus  einem  Notizheftblatt,  Nr.  12. 
Nr.  840  aus  dem  Jahre  1889. 
Nr.  841.  In  der  Stadtbibliothek  unter  Signatur  16.509 

gesondert  aufbewahrt.  Geschrieben  auf  den  Rand  eines 
Zeitungsblattes,  das  L.  A.  Frankls  Erinnerungen  an 

Grillparzer  (,,Zur  Biographie  Franz  Grillparzers^^, 
Wien  1883)  bespricht. 

Nr,  844  am  oder  nach  dem  6.  September  1886, 
Nr.  850  am  oder  nach  dem  27.  Jänner  1884. 









Nach  Anzengrubers  Tod  übernahm  das  Anzengruber- 
Kuratorium  den  gesamten  Uterarischen  Nachlaß  des 
Dichters.  Über  den  Hergang  der  Übernahme,  die  Anfang 

1890  erfolgte,  berichtet  aktenmäßig  A.  Bettelheim*,  der 
den  „Anzengruber-Schriftenkasten"  zur  Benützung  für 
die  Redaktion  der  „Gesammelten  Werke"  (Cotta  1890) 
übernahm  und  sechs  Jahre  später  im  Einvernehmen  mit 
der  Vormundschaftsbehörde  der  Wiener  Stadtbibliothek 

übergab.  Abgesehen  von  den  autobiographischen  Auf- 
sätzen und  vereinzelten  Kostproben,  die  A.  Bettelheini 

in  den  „Werken'^  und  in  verschiedenen  Zeitschriften 
auftischt,  ist  Anzengrubers  literarisches  Erbe  der 
Öffentlichkeit   gänzlich   unbekannt   geblieben. 

Die  Durchsicht  des  mächtigen  Schriftenkastens  ent- 
täuscht zunächst.  Die  Hauptmasse  bilden  Manuskripte 

und  Korrekturbogen  zu  seinen  gedruckten  Werken,  die 

für  die  Herstellung  des  echten  Textes  allerdings  un- 
schätzbar und  unentbehrlich  sind,  aber  Anzengrubers 

literarisches  Charakterbild  nicht  wesentlich  bereichern, 
noch  modifizieren. 

Die  Ausbeute  an  abgeschlossenen  Werken  ist  nicht 

beträchtlich:  Zwei  Farcen  („Die  schauderliche  Plunzen", 
„Der  kewige  Jude'^),  ein  Operettentext  aus  der  „prä- 

historischen Zeit^^  (»Der  Sackpfeifer'')  und  ein 
dramatischer   Prolog  —  das   ist   alles. 
Zuwachs  kam  aus  anderen  Quellen.  In  der  Bibliothek 

des  Badner  Theaters,  die  von  der  Wiener  Hofbibliothek 

übernommen  wurde,  entdeckte  O.  E.  Deutsch  die  Hand- 

schrift „Die  Libelle",  im  Niederösterreichischen  Landes- 

*  ,,Nene  Gänge  mit  L.  Anzengruber",  Wien,  1919,  S.  84  ff. 

sanjenotuöer.  8.  22  ^^y 



archiv  Bettelheim  das  Zensurmanuskript  der  Posse  „Der 

Reformtürk".  Beide  Werklein  stammen  aus  der  Jugend- 
zeit des  Dichters  und  sind  ohne  besondere  Bedeutung. 

Im  Antiquariatshandel  tauchte  eine  ,,Soloszene^^  auf 
und  wurde  von  der  Wiener  Stadtbibliothek  angekauft. 
Höheres  Interesse  beanspruchen  die  beiden  Volksstücke 
Anzengrubers,  die  in  diesem  Bande  zum  ersten  Male 
der  Öffentlichkeit  vorgelegt  werden:  „Glacehandschuh 

und  Schurzfell",  das  Stück,  mit  dem  der  Schauspieler 
Anzengruber  sich  den  Weg  zu  den  Wiener  Bühnen  zu 
erkämpfen  gedachte  (1864),  und  das  Bild  aus  dem 

Wiener  Leben  „Der  Geschworene"  (1876).  Das  erste 
stammt  aus  Privatbesitz,  das  zweite  aus  dem  Archiv 

des  Theaters  an  der  Wien.  —  Abgeschlossene  Er- 
zählungen fanden  sich,  abgesehen  von  Kleinigkeiten,  die 

im  15.  Bande  dieser  Ausgabe  gesammeh  sind,  im  Nach- 
lasse nicht;  die  zahlreichen  und  sehr  interessanten 

Fragmente  werden,  systematisch  geordnet,  im  ersten 
Band  dieser  Ausgabe  vorgelegt  werden.  Von  Gedichten 
enthält  der  Schriftenkasten  die  Sammelhefte  seiner 

Jugendzeit  und  einzelne  Blätter  aus  seiner  Reife;  auch 

von  diesen  wird  der  erste  Band  der  „Sämtlichen  Werke" 
das  Charakteristische  und  Bedeutsame  bringen. 

Alles  in  allem  ist  an  abgeschlossenen  Werken 
nicht  viel  vorhanden.  Als  unentbehrlich  für  das  literari- 

sche Charakterbild  Anzengrubers  können  nur  eine  An- 
zahl von  Gedichten  und  die  beiden  Volksstücke  be- 

zeichnet werden.  Die  Werklein  aus  der  „prähistorischen 

Zeit",  auch  die  Farce  vom  „Kewigen  Juden"  dürfen 
wohl  in  keiner  Ausgabe,  die  sich  als  Gesamtausgabe 
gibt,  fehlen,  sprechen  aber  eigentlich  doch  nur  zu  dem 
Historiker  und  Liebhaber  literaturgeschichtlicher  Kuriosi- 

täten; sie  charakterisieren  weniger  Anzengruber  direkt 
als  indirekt,  indem  sie  das  Niveau  bezeichnen,  von  dem 
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er    sich    zu    den    großen    Leistungen    seiner    Reifezeit 
emporschwang. 

Dennoch  barg  der  „Schriftenkasten"  Anzengrubers 
einen  literarischen  Schatz  in  unscheinbarer  Hülle,  dessen 
Wert  sich  erst  bei  näherem  Studium  erschließt:  Notiz- 

bücher und  Tausende  von  Zetteln,  die  eine  ganz  über- 
raschende Einsicht  in  sein  Denken  und  Gestalten  ge- 

währen und  sein  innerstes  Wesen  vielfach  in  ganz 
neuem  Lichte  erscheinen  lassen.  Der  Herausgeber  hat 
sie  geschieden  in  Aphorismen,  aus  denen  in  diesem 

Bande  unter  dem  Titel  „Gott  und  Welt"  eine  sorgfältig 
erwogene  Auswahl  dargeboten  wird,  und  in  „Frag- 

mente". Beide  Gruppen  bereichern  unsere  Vorstellung 
von  Anzengruber  wesentlich.  Eröffnen  die  ersten  einen 

tiefen  Blick  in  sein  Geistesleben,  so  beweisen  die  Frag- 
mente, etwa  600  an  der  Zahl,  daß  der  Kreis  seiner 

künstlerischen  Interessen  erheblich  weiter  und  sein 

Vorrat  an  Motiven  viel  reicher  war,  als  die  abge- 
schlossenen Werke  uns  ahnen  lassen;  sie  wecken  das 

schmerzliche  Bedauern  darüber,  daß  ein  früher  Tod  den 
Dichter  hinwegnahm,  bevor  seine  Entwicklung  ihren 
Abschluß,  vielleicht,  bevor  sie  ihren  Höhepunkt  ereicht 
hatte. 

Abgesehen  von  einigen  Jugendgedichten  ist  das  älteste 
Stück  des  Schriftenkastens  die  Parodie  „Die  schauder- 

liche Plunzen^^*,  die  in  der  parodistischen  Kasperliade 
,,Der  k ewige  Jude'^  (entstanden  vermutlich  kurz 
nach  dem  27.   September  1878)   ihr  Gegenstück   hat. 

*  Aufgeführt  an  dem  ,,Monstre-Götter-Abend"  zu  Steyr  am  21.  März 
1862. 

22^ 
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Die  dramatischen  Farcen  gehören  in  die  glänzende 
Tradition  der  Wiener  Parodie  und  Travestie.  Hainers 

„Evakathel  und  Schnudi'',  Kurz'  „Prinzessin  Pumphia", 
Castellis  „Roderich  und  Kunigunde*'  sind  die  Voraus- 

setzungen der  „Schauderlichen  Piunzen"  sowohl  wie 
des  „Kewigen  Juden",  die  beide  nicht  mehr  sein  wollten 
als  ein  Jux  für  einen  lustigen  Abend,  beide  aber  hinter 
dem  Scherz  die  tiefere  Bedeutung  nicht  vermissen  lassen. 

„D ie  schauderliche  Plunzen^^  empfing  ihr 
Leben  offenbar  durch  die  Darstellung.  Provinzschau- 

spieler machen  sich  den  Spaß,  ein  Normal-., Ritter- 
stuck^^  ins  Groteske  zu  treiben  und  sich  für  die 
Kulissenreißerei  zu  entschädigen,  zu  welcher  sie  der 
rückständige  Ungeschmack  ihres  Publikums  und  die 
Armseligkeit  ihres  theatralischen  Apparates  zwang. 

,,Die  schauderliche  Plunzen^^  steht  an  Witz  zweifellos 
über  Castellis  vielgerühmter  Parodie  ,, Roderich  und 

Kunigunde  oder  der  Eremit  am  Monte  Prazzo^^  In 
der  grotesken  Schilderung  der  Höllenqualen  und  der 
Himmelsseligkeit  kündigt  sich  der  Erzähler  der 

Märchen  „Von  dö  alten  Himmel^^  und  „Eins  vom 
TeufeP^  an,  der  schon  damals  die  Richtung  von 
,,VoIksfreund*-,  „Vaterland^'  und  ,, Kirchenzeitung-' 
verabsclieute.  Will  man  der  Farce  gerecht  werden, 
so  muß  man  sie  an  den  sonstigen  Hervorbringungen 
der  nur  handschriftlich  verbreiteten  Vereinszeitungen 
messen,  die  sich  im  Nachlaß  von  Anzengrubers 

„Götterbruder^^  Karl  Gürtler  (Merkur),  dem  un- 
ermüdliclien  Vereinsgründer  und  Vereinszeitungs- 

herausgeber*, erhalten  haben.  Diese  mit  so  viel  Lust 
und  Liebe  gesc'hriebenen  Zeitungen,  „Die  Hölle^S 
,,Der    Narrenturm^^,     ,,Tritschtratsch^\     und    wie    sie 

*  Vgl.  die  Biographie  im  ersten  Band. 



alle  heißen,  stehen  nicht  sehr  hoch:  ein  Nornialmaß 
an  Witz,  aber  dargeboten  und  genossen  mit  viel 
selbstgefälHgem  Behagen.  Die  Parodie  herrscht  vor: 
Parodie  des  Balladenstils,  Parodie  des  Tonfalls  der 
Bibel,  parodistische  Tagebuchblätter,  parodistische 
Reiseschilderungen.  Arn  beliebtesten  sind  Couplets  und 
Gstanzeln.  Im  ganzen  harmloser  Jux,  dessen  selten  bös 
gemeinte  Pointen  meist  nicht  mehr  ganz  verständlich 
sind.  Durch  die  oft  etv^as  forciert  klingende  Lustigkeit 

dunkelt  großes,  aber  mit  wunderbarer  Elastizität  ge- 
tragenes Elend.  Aus  dieser  Umgebung  hebt  sich  des 

jungen  Anzengrubers  Parodie  durch  die  Tendenz  aut 
das  Allgemeine  und  durch  die  Geschlossenheit  und 
Wucht  des  Hohnes  fast  bedeutend  heraus, 

„D er  k e  w i g e  J  u d e^^  ist  nach  Bettelheim*  als 
Puppenspiel  für  einen  lustigen  Abend  der  „ Nische^ ^ 
gedacht  und  auf  den  Antisemiten  V.  K.  Schembera, 
ein  gern  gesehenes  Mitglied  der  Tafelrunde,  gemünzt. 

Hier  weht  die  Luit  schon  schärfer.  Das  „Vorspiel" 
wendet  sich  gegen  das  zeitgemäße  Überwuchern  des 
Deklamatorischen  in  der  Schauspielkunst,  und  nebenbei 

bekommt  die  Polizei,  die  selbst  über  Gottvater  zensur- 
behördlich wacht,  eins  ab.  Zum  Hauptthema,  dem  gerade 

damals  mächtig  erstarkenden  Antisemitismus,  verhält 
sich  Anzengruber  völlig  unabhängig:  die  Hiebe  fallen 
gleichmäßig  nach  rechts  und  nach  links.  Einen  guten 
Anteil  an  der  Komik  dürften  nach  den  fragmentari- 

schen Regiebemerkungen  die  parodistischen  Kulissen 
gehabt  haben. 

Für  die  Datierung  ergibt  sich  ein  terminus  a  quo 

durch  die  Anspielung  auf  die  Eröffnung  des  Ring- 
theaters (27.  September  1878), das  1881  niederbrannte;  die 

*  ,,Neue  Gänge  mit  Anzengruber"  von  Anton  Bettelheim.  Wien, 
1919,  S.  285  f. 

341 



Entstehung  der  Farce  darf  also  mit  einiger  Sicherheit 
kurz  nach  1878  und  wahrscheinlich  vor  der  Kata- 

strophe des  Jahres  1881,  die  eine  Erwähnung  des 
Ringtheaters  in  einem  komischen  Zusammenhange 
kaum  mehr  zuließ,   angesetzt   werden. 
„Der  Reformtürk  oder  ein  Ausflug 

nach  der  T  ü  r  k  e  i^^  ist  bestellte  Arbeit  für  das 
unbedeutende  Harmonietheater ;  Millöcker,  der  da- 

mals mit  Anzengruber  im  gleichen  Joche  ging, 
schrieb  die  Musik  dazu.  Viel  Freude  erlebte  er  an 

seiner  ersten  Wiener  Aufführung  nicht.  „Neulich 

haben  sie,^^  schrieb  Anzengruber  an  den  getreuen 
Qötterbruder  Gürtler-Merkur*,  ,,in  allen  Zeitungen 
mehr  oder  minder  den  Stab  gebrochen  über  ein 

Produkt,  das  ich  dieser  hiesigen  theatralischen  Pfründ- 
nerei  auf  das  vorhandene  türkische  Kostüm  ge- 

schrieben, ich  löste  diese  Schulaufgabe  mit  Geschick, 
die  Zensur  jedoch  fand,  daß  ich  ein  sehr  schlimmes 

Bubi  sei,  und  strich  mir  mit  Blei-  und  Rotstift  von  den 
40  Seiten,  die  das  Buch  zählt,  rund  23!!  —  O  Joseph! 
Was  überblieb,  v^ar  der  Rede  nicht  wert,  die  Direktrice 
aber  spekulierte  nicht  wie  ich,  sie  ließ  mich  das  Stück 

nicht  zurücknehmen  und  umarbeiten  —  nein,  wenn  nur 
die  Mädeln  hübsch  aussehen  —  —  Gott  bessere  — 

uns  —  die  Direktoren  und  die  deutsche  Schaubühne!" 
Die  gegebene  theatralische  Aufgabe  hat  Anzengruber 

nach  der  Schablone  des  Alt-Wiener  Volksstückes  gelöst, 
das  unzählige  Male  Wiener  in  exotische  Verhältnisse 
versetzte,  um  sie  rasch  zur  Einsicht  kommen  zu  lassen, 
daß  es  überall  gut,  aber  in  Wien  am  besten  sei.  Bäuerles 

„Wien,  Paris,  London  und  Konstantinopel"  (1823),  nach- 
geahmt von  Meisl  („Überall  ist's  gut,  aber  zu  Haus  am 

*  Briefe  von  Anzengruber,  herausgegeben  von  A.  Bettelheim,  Cotta, 
Stuttgart.  1902,  I.  Bd.,  S.  109.  Brief  vom  31.  Jänner  1867. 
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besten  oder  Österreich,  Frankreich,  England  und 

Türkei^^,  1823)  und  unzählige  andere  Stücke  kann  Anzen- 
gruber  ganz  gut  gekannt  haben;  die  seidene  Schnur  ist 
bei  Bäuerle  wie  bei  Anzengruber  das  Schreckmittel,  das 
den  Auswanderern  die  Türkei  verleidet.  Das  Motiv 

des  komischen  Haremswächters  gehört  zum  ältesten 
Bestände  der  Kasperliade.  Die  schale  Sauce  suchte 

Anzengruber  durch  die  scharfe  Beize  politischer  An- 
spielungen schmackhafter  zu  machen  und  war  mit 

Recht  bestürzt,  als  er  vom  Zensor  alles  pünktlich  ge- 

strichen fand.*  Um  dieser  Anspielungen  willen  ist  das 
Stück  auch  heute  noch  interessant;  ja,  manche  dieser 
Ausfälle  gewinnen  gegenwärtig  eine  ganz  besondere 
Aktualität.  Verhältnismäßig  uninteressant  sind  die 
Stellen,  welche  den  Zensor  als  Tugendwächter  (142ii-6, 

1485,  149i9-2o,  15626,  I6O21,  161 5,  184i5)  zeigen.  Auch 
lohnt  es  kaum,  die  Stellen  anzuzeigen,  an  denen  er, 
uralter  Schablone  folgend,  Harmlosigkeiten  strich,  die 
nur  ihn  auswärtige  Verwicklungen  befürchten  ließen 

(17222,  184i5).  Aber  es  ist  nicht  zu  leugnen,  im  viel  ge- 
brauchten, morschen  und  brüchigen  Schlauche  gärte 

ein  neuer,  gefährlicher  Wein.  Kulturkämpferische 

Ideen  (14226-?,  149io-i,  1575)  regen  sich,  ein  vor- 
witziges Interesse  an  den  Verfassungskämpfen  der 

Zeit  (140i,  148i3-5,  15527 ff.)  macht  den  Rotstift  so 
rebellisch,  daß  er  selbst  allerharmloseste  Scherze 

nicht  mehr  stehen  lassen  kann.  Auch  die  ganz  ent- 
schieden antipreußischen  und  antiannektionistischen 

Anspielungen  (147io,  16228,  1633,  171i6,  I8O12,  20) 
konnten  unmöglich  stehen  bleiben,  denn  man  spürte 

doch  zu  deutlich,  daß  diese  antipreußische  Ge- 
sinnung    nicht     aus     österreichischem     Patriotismus, 

*  Vgl.  die  Zensurakten  im  kritischen  Anhange. 
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sondern  aus  Abscheu  vor  der  Gewalt  und  Mißtrauen 

vor  den  reaktionären  Zielen  der  siegreichen  Macht 
(I8O12)  hervorgegangen  war.  Absolut  konHszierlich 
aber  waren  die  kecken  Persiflierungen  der  inneren 

Zustände  der  Monarchie.  Der  Spott  auf  die  Kriegs- 
begeisterung derer,  die  bei  jeder  Gelegenheit  schreien: 

,,Gut  und  Blut  fürs  Vaterland  !^^,  aber  geradezu  sitt- 
lich entrüstet  sind,  wenn  das  unbescheidene  Vaterland 

ihr  eigenes  Gut  und  Blut  verlangt  (165?,  25),  das 
mochte  noch  hingehen.  Aber:  „Madame  Austria,  eine 
Demimondlerin.  die  mit  zu  vielen  in  den  ungeregeltsten 

Verhältnissen  lebt^^  (HTie),  „das  Band,  das  alle  innig 
und  fest  umschließt,  wie  die  Roß,  die  an  ein  Wagen 

ziehn^*  (15226)  —  das  war  zu  viel.  Da  gab  es  natür- 
lich auch  keine  Gnade  für  die  geistreiche  Kon- 

statierung, daß  bei  uns  kein  Verstand  überschnappt, 

sondern,  daß  er  sich  höchstens  der  allgemeinen  Be- 
wegung fügt  und  einem  stehen  bleibt  (löQs).  Um  dieses 

politischen  Gehaltes  willen,  der  die  sonst  belanglose 
Posse  zu  einem  zeitgeschichtlichen  Dokument  macht, 

verdient  der  ,,Reformtürk^^  die  Aufnahme  in  die  Neu- 
drucke aus  der  prähistorischen  Zeit.  Anzengruber  er- 

weist sich  als  ein  scharfblickender  und  energischer 
Kritiker  der  haltlosen  Zustände  im  alten  Österreich, 
der  nur  sehr  schwer  den  Rückweg  zu  dem  durch  die 

Tradition  gebotenen  Lob  der  ,, einzigen  Kaiserstadt^^ 
findet,  „wo  zwar  in  vielen  Dingen  kein  Ernst  möglich 

scheint,  aber  wo^s  doch  gemütlicher  is!'^  (183i8-2o.) 
Auch  da  strich  ihm  der  Zensor,  offenbar,  um  ihn  eines 
besseren  zu  belehren,  den  ersten  Teil  der  Antithese: 
alles,  was  aufrichtig  gemeint  war,  mußte  fallen,  nur 

die  Lüge  durfte  stehen  bleiben.  Man  versteht  Anzen- 
gruber s  Stoßseufzer:  ,,Gott  bessere  —  uns  —  die 

Direktoren  und  die  deutsche  Schaubühne!'* 
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Das  Stück  wurde  am  28.  Jänner  1867  am  Harmonie- 
theater aufgeführt.  Der  Eindruck  konnte  nur  ein  übler 

sein.* 
„Libelle^^,  „Raub  der  Sab  i  ner  innen^' 

und  „Sackpf  eif  er'^  sind  Operettentexte.  Die 
letzten  beiden  waren  für  Millöcker  bestimmt. 

„Die  Libelle^^  ist  offenbar  ebenfalls  bestellte 
Arbeit.  Ende  1857  wurde  im  Josef städter  Theater  ein 

„phantastisches  Ballett^^  in  zwei  Abteilungen,  „Die 
Libelle^^,  von  F.  Markwart,  Musik  von  F.  v.  Flotow, 
aufgeführt;  dieses  Ballett  wurde  Anfang  1866  im 
Harmonietheater,  dessen  Ensemble  damals  Anzen- 
gruber  angehörte,  mit  Musik  von  C.  F.  Konradin, 
wieder  aufgenommen  und  Anzengruber  erhielt  offenbar 

den  Auftrag,  das  abgespielte  Ballett  zu  einem  Märchen- 
drama für  eine  Kindervorstellung  umzugestalten. 

Anzengrubers  Stück  hat  sich  in  seiner  eigenen  Hand- 
schrift —  auch  die  Rollen  hatte  er  selbst  heraus- 

geschrieben —  samt  der  Vorlage  und  der  Musik 
Konradins,  der  damals  zugleich  mit  Millöcker  Kapell- 

meister des  Harmonietheaters  war,  im  Nachlaß  des 
Badener  Theaterdirektors  Schreiber  erhalten,  wo  es 
O.  E.  Deutsch  auffand**. 

Der  Erfindungsgabe  Anzengrubers  war  durch  den 
Auftrag  nicht  viel  Raum  gelassen.  Er  hielt  sich  im 
ganzen  und  großen  an  die  Handlung  des  Balletts;  die 
wenigen  Veränderungen,  die  er  vornahm,  beweisen 
guten  Geschmack  und  klare  Einsicht  in  die  Verschieden- 

heit der  Kunstmittel  von  Drama  und  Ballett.  Er  vermied 

es  z.  B.,  Fiametta  mit  einem  Schmetterlingsnetze  nach 
Libella  haschen  zu  lassen.   Sein   natürlicher   Sinn   für 

*  Kritik  der  ,, Presse"  bei  Bettelheim   ,,L.  Anzengruber",  2.  Aufl., 
IL  Bd.,  S.  257. 

**  Vgl.  O.  E.  Deutsch,  ,, Neue  Freie  Presse"  am  25.  Dezember  1910. 
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gradlinige  Entwicklung  ließ  es  ihn  als  einen  Fehler 
erkennen,  daß  die  Käferkönigin  des  Balletts  sich  zuerst 
ohne  jeden  Nebengedanken  an  Rache  in  den  schönen 
Bräutigam  der  Feindin  verliebt  und  erst  in  dem 

Augenblicke,  als  sie  schon  die  Waffe  gegen  die  Wehr- 
lose erhebt,  durch  die  zufällige  Annäherung  Antons 

auf  den  Gedanken  gebracht  wird,  ihre  Macht  über  Anton 
als  Mittel  zur  Rache  auszunützen.  Bei  Anzengruber 
denkt  Libella,  wie  die  Feen  und  Geister  des  Wiener 
Volksstückes,  von  vornherein  nur  an  eine  Prüfung  der 
Grausamen  und  die  Verzeihung,  im  Ballett  eine  höchst 
theatralisch  inszenierte  großmütige  Aufwallung,  gehört 
im  Kinderstück  von  Anfang  an  zum  Plane  des  Be- 

kehrungswerkes. Dadurch  bekam  die  Gestalt  der  Käfer- 
königin menschlichere  Züge.  Die  Lokalisierung,  die  im 

Ballett  nur  durch  die  Szenerie  —  „eine  Gegend  im 
österreichischen  Hochlande"  —  angedeutet  war,  mußte 
im  gesprochenen  Drama  deutlicher  gemacht  werden. 
Libella  erscheint  in  der  Tracht  eines  Bauemmädchens, 
um  Fridolin  zu  betören,  während  sie  im  Ballett  stets 
ein  phantastisches  Wesen  bleibt,  welchem  Anton 
(=  Fridolin)  nachjagt,  wie  ein  irrender  Ritter,  um  sie 
schließlich,  als  er  in  heller  Verzweiflung  die  Blumen 
um  Hilfe  anfleht,  im  Kelche  einer  Lilie  schlafend  zu 
finden.  Mutter  Gertrude  (im  Ballett:  Berta)  und  Bär 
(Martin)  sind  auch  im  Ballett  als  Bauer  und  Bäuerin 

gedacht  und  brauchten  nur  mit  bäuerlicher  Rede  aus- 
gestattet zu  werden,  die  dem  Anfänger  allerdings  ziem- 

lich konventionell  geriet.  Ganz  erfunden  ist  die  Gestalt 

des  Dorftölpels  Tostl,  eines  recht  unoriginellen  Vor- 
läufers so  vieler  gelungener  Dorftrottel  und  Dorfspaß- 

macher, und  die  grotesk-parodistisch  aufgefaßte  Welt 
der  Käfer,  die  im  Ballett  unter  der  summarischen  Be- 

zeichnung  ,, Insekten^'   nur  eine  stumme  Komparserie 
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zu  bilden  hatten;  daß  in  diese  phantastische  Welt  ein 

rauflustiger  Dorftölpel  eingeführt  wird,  kann  ebenso- 
gut durch  Shakespeares  ,,Sonimernachtstraum^^  wie 

durch  das  Alt-Wiener  Volkssttick  angeregt  sein.  Auch 
daran  darf  erinnert  werden,  daß  Anzengruber  sich, 

wie  die  Fragmente*  beweisen,  jahrelang  mit  dem  Plane 
einer  satirischen  Käferdichtung  trug.  Für  die  Lachlust 
des  kindlichen  Publikums  sorgte  Anzengruber  durch 

ein  bißchen  Maschinenkomödie  im  Stile  der  Kasper- 
liade.  In  der  letzten  Szene  wurde  als  besondere  Attrak- 

tion  eine  „Kalospinthechromokrene^^  gezeigt. 
„Die  Libelle"  wurde  am  24.  März  1867,  nachmittags 

4  Uhr,  als  Kindervorstellung  nach  Th.  Körners  „Nacht- 
wächter" gegeben  und,  wie  O.  E.  Deutsch  festgestellt 

hat,  im  ganzen  dreimal  an  drei  aufeinanderfolgenden 
Sonntagen  aufgeführt.  Zum  ersten  Male  stand  der  Name 
L.  Gruber  auf  einem  Wiener  Theaterzettel.  Gespielt 
wurde  das  Stück  zum  Teil  wirklich  von  Kindern. 

Anzengruber  hat  die  Besetzung  selbst  im  Manuskript 

verzeichnet.  Es  sind  verschollene  Namen  (Libella  — 
Frl.  Zanetti,  Bär  —  Mariot,  Fridolin  —  Frl.  Kühn, 
Tostl  —  Edmund  Frank  [f  1912  als  württembergischer 
Hof  Schauspieler] ,  Ameise  —  Klein  Frank,  Wespe  — 
Herzog,  Roßkäfer  —  Neumann  u.a.),  unter  denen  nur 
der  von  Jenny  Stubel  (Johanniskäferl),  der  Schwester 
der  damals  gleichfalls  am  Harmonietheater  engagierten 
Soubrette  Lori  Stubel,  die  später  so  viel  von  sich 
reden  machte,  größeres  Interesse  erweckt. 

Die  Kritik  begnügte  sich,  guten  Besuch  und  „ver- 
dienten Applaus'^  zu  verzeichnen.  Mehr  läßt  sich  von  dem 

Kindermärchen  auch  kaum  sagen,  in  dem  die  lieblichen 

Szenen   weniger   gelangen   als   die  grotesk-komischen. 

*  Abgedruckt  im  I.  Bande. 
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überhaupt  nicht  aufg-eführt  und,  wie  es  scheint, 
auch  im  Manuskript  nicht  vollständig  abgeschlossen 
wurde  die  Travestie  „Der  Raub  der  Sabin e- 

rinnen^S  die  nicht  zum  Abdruck  gebracht  wurde, 
weil  eine  geeignete  Textgrundiage  fehlt.  Der  Heraus- 

geber kennt  das  Stück  aus  der  Abschrift  Bettelheims, 
der  seinerseits  aus  den  Händen  von  Julius  Bauer  eine 
Abschrift  aus  dem  Besitze  Millöckers  erhielt*.  Gibt 
diese  Quelle  die  Niederschrift  Anzengrubers  getreu 
wieder,  so  kann  das  Stück  nur  als  äußerlich  ab- 

geschlossen, aber  nicht  als  in  allen  Teilen  durch- 
gearbeitet gelten. 

„Der  Raub  der  Sabinerinnen"  ist  eine  flüchtig  ge- 
zimmerte Offenbachiade  in  zwei  Akten. 

Romulus,  „König  von  Rom"  („im  eigenen  Einver- 
ständnis geworden"),  hat  ein  Rendezvous  mit  der 

hübschen  Hersilia,  der  Nichte  des  Turpilius,  Bürger- 
meisters der  „verschollenen  Stadt  Sabinium".  Das 

nehmen  ihm  seine  Römer,  die  im  Zölibat  leben 

müssen  und  sich  sehr  w^enig  behaglich  dabei  fühlen, 
übel,  und  Faustulus,  einstens  sein  Pflegevater,  jetzt 
aber  Oberpriester  des  Janustempels  und  Hoiorakler, 
gibt  den  bekannten  Rat,  die  Sabiner  mit  Frauen 
und  Töchtern  einzuladen  und  beim  Feste  die  jungen 
Mädchen  zu  rauben.  Doch  auch  Hersilia  ist  nicht 

unbemerkt  entkommen.  Der  dicke  Turpilius  hat  sie, 
eskortiert  von  den  älteren  Sabinerinnen  —  auch  seine 

eigene  Hausehre  Nausistrata  ist  dabei  — ,  belauschen 
und  überraschen  müssen.  Er  sperrt  sie  in  einem  Kabi- 

nette neben  dem  Versammlungssaale  auf  dem  Rathause 
von  Sabinium  ein,  sorgt  aber  dafür,  daß  sie  leicht  in 

*  Vgl.  Julius  Bauer  ,, Illustriertes  Wiener  Extrablatt"  Nr.  347  vom 
17.  Dezember  1889,  Anton  Bettelheim  ,, Ludwig  Anzengru'  er",  2.  Aufl., 256  f. 
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den  Saal  entkommeii  können.  Dann  versteckt  er  sich  in 

der  Statue  des  Janus,  die  im  Saale  steht.  Kaum  iiat  er 
den  kascliierten  Kopf  des  Gottes  aufgestülpt,  so  schleicht 
Hersilia  in  den  Saal  und  empfängt  durchs  Fenster  den 
Besuch  ihrer  Freundinnen,  die  ihr  Beistand  zusichern. 
Es  dauert  nicht  lange,  so  steigt  durchs  Fenster  Faustulus 
herein,  der  eben  an  der  Spitze  einer  Gesandtschaft  in 
Sabinium  einzieht  und,  wie  er  die  Mädchen  im  Rats- 

saale sieht,  auf  diesem  für  einen  Gesandten  etwas  un- 
gewöhnlichen Wege  Fühlung  mit  den  Mädchen  sucht. 

Er  entwickelt  ihnen  den  Entführungsplan  und  findet 
uneingeschränkten  Beifall.  Turpilius,  der  als  Gott  Janus 
die  Verschwörung  belauscht  hat,  macht  von  seinem 
Wissen  einen  etwas  eigenartigen  Gebrauch,  Er  stellt  im 
Rate  der  Sabiner  den  Antrag,  zu  dem  Feste  nur  die 
Frauen  mitzunehmen,  sie  vertrauensvoll  von  den  Römern 
rauben  zu  lassen  und  bei  den  jungen  Nichten  etc.  Trost 
zu  suchen.  Der  Antrag  wird  einstimmig  angenommen, 
Menedemus,  der  eine  böse  Schwiegermutter  hat,  hebt 
sogar  beide  Hände.  Der  schöne  Plan  scheitert  aber. 
Wohl  schauen  die  Sabiner  auf  das  Kommando  des 

Turpilius  zur  Seite,  als  das  verabredete  Zeichen  ertönt, 
wohl  werfen  sich  die  würdigen  Frauen  den  Römern 
mit  Begeisterung  an  den  Hals,  aber  die  rauhen  Krieger 
weichen  vor  solcher  Zärtlichkeit  entsetzt  zurück  und 

entkommen  glücklich.  „Die  Gefahr  ist  vorbei!"  seufzt 
der  würdige  Turpilius,  „Ihr  hättet  uns  gestohlen 
werden  können  —  aber  —  V'  Die  wiedervereinten  Gatten 
(indem  sie  sich  umarmen,  kläglich):  „Wir  haben  uns 
wieder."  Da  ertönt  ein  Marsch.  Faustulus  erscheint 
an  der  Spitze  eines  Zuges  von  Mädchen,  die  als 

Liktoren  und  Lanzenträger  gekleidet  sind.  ,jHa!"  ruft 
Turpilius,  „diese  Buben  sind  unsere  Mädeln!"  Tumult 
erhebt  sich.   Die   Sabiner   rufen:   „Verrat!"   Da   winkt 
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Romulus;  Bewaffnete  erscheinen.  „Pausieren  Sie  ge- 
fälligst auf  diese  Schweigezeichen!  Verrat?  Wo?  Ich 

sah  keinen!  Ich  sehe  Liebe  und  Lust  ringsum.  Sie  haben 
ja  jedenfalls,  wie  alle  Mitspielenden,  keine  Stimme, 
wenn  er  Ihnen  nicht  gefällt,  ,Der  Raub  der  Sabine- 

rinnen."' 
Die  Posse  ist,  wie  erwähnt,  nicht  vollständig  durch- 

gearbeitet und  läßt  kein  abschließendes  Urteil  zu. 

Scharfe  Ausfälle  gegen  geistliche  und  weltliche  Volks- 

betrüger, vor  allem  gegen  den  „Hoforakler"  Faustulus, 
wären  jedenfalls  dem  Zensor  verfallen. 

Echter  Anzengruber  ist  schon  der  Stoßseufzer  des 
würdigen  Turpilius,  der  sich  soeben  anschickt,  „den 

Gott  Janus  zu  substituieren":  „O  du  grundgütiger 
Jupiter!  Was  wären  denn  überhaupt  die  Götter  ohne 

uns  schwache  Menschen!'^  —  „Es  lebe  König  Romu- 
lus!" ruft  an  einer  Steile  das  römische  Gefolge.  „Das 

ist  jedenfalls  das  Gescheiteste,^^  repliziert  Faustulus, 
,,was  ihr  als  Volk  sagen  könnt  und  unter  allen  Um- 

ständen auch  sagen  dürft,"  Überall  machen  sich  An- 
sätze zu  scharfer  Satire  bemerkbar,  aber  das  sind  nur 

vereinzelte  Körner  edleren  Metalls,  eingesprengt  in  das 

taube  Gestein  rein  konventioneller  Komik  und  phili- 
strösen Behagens.  Anzengruber  war  noch  sehr  weit 

davon  entfernt,  aus  solchen  Ansätzen  die  Komik  or- 
ganisch herauswachsen  zu  lassen.  Echtes  keimt  erst 

schüchtern  aus  dem  Schutte  des  Unechten,  Angelernten, 
Konventionellen  hervor. 
Mehr  als  ein  harmloser  Schwank  ist  auch  der 

„Sackpfeifer  oder  Schwägerchen  Puck'' 
nicht,  wiewohl  er  in  einzelnen  Partien,  wie  in  dem 
Elfenliede,  der  Anmut  nicht  entbehrt.  Die  Figur  des 
dicken  Farbenreibers  kann  man  sich  bei  gutem  Spiel 
recht  wirksam  denken.   Den   Hintergrund  bildet,  wie 
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etwa  in  Halms  reizendem  Lustspiel  ,, Verbot  und  Be- 
fehP^,  das  Venedig  der  Spätrenaissance,  doch  bleibt 
Lokalisierung  und  Kostüm  ganz  konventionell  und 

wird  kaum  ernsthaft  durchgeführt.  Die  tieferen  Ge- 
danken, die  des  harmlos  heiter  sein  wollenden  Ver- 

fassers Seele  bewegen,  werfen  nur  hie  und  da  Schatten 
über  die  sonnige  Welt  des  Schwankes,  kräuseln  nur 
hie  und  da  wie  ein  leiser  Windhauch  die  glatte  Fläche 
des  flachen  Gartenteiches.  Nur  ein  sehr  aufmerk- 

samer und  mit  der  Gedankenwelt  des  Dichters  wohl 

vertrauter  Zuschauer  oder  Leser  fühlt,  daß  der  Ver- 
fasser dieses  Operettentextes  eigentlich  ein  tiefernster 

Grübler  ist,  der  nicht  darüber  hinwegkommt,  daß 

hinter  der  Sc'herz-  und  Spiellogik  seines  Schwankes 
die  bittere  Logik  der  Tatsachen  (2252?  ff.)  droht,  der 
über  Visionäre  und  Visionäres  (2402  ff.)  nicht  nur 
lachen,  sondern  auch  sehr  ernsthaft  werden  kann,  den 
manchmal  ein  tiefes  Grauen  faßt  vor  den  „höheren 

Mächten",  die  mit  uns  Katze  und  Maus  spielen,  uns 
aber  nicht  in  die  Karten  sehen  lassen,  ja,  uns  „unser 

Auge  nie  verzeihen^^  (23529 ff.),  ein  Mann  aber,  den 
ein  starkes  „Daseinsgefühl",  eine  jubelnde  Freude  an 
dieser  Erde, 

„die  angefüllt 
Und  überquillt. 

Ein  Born  von  allem  Schönen," 
die  Lösung  aller  quälenden  Fragen  in  dem  weisen  Rate 
finden  ließ,  sich  „auf  täuschend  Leid  mit  Wirklichkeit 
zu  versöhnen". 

Solche  Gedanken  taugten  dem  Bedarfe  des  Operetten- 
marktes nicht;  als  Thema  eines  heiteren  Spieles  der 

Phantasie  wären  sie  wohl  denkbar.  In  dem  Lustspiel 

vom  „Schwägerchen  Puck"  steckt  ein  fruchtbarer  Kern, 
der  leider  nicht  hatte  aufgehen  wollen. 
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Das  Stück  ist  in  Wien  niemals  aufgeführt  worden; 

1866  soll  es  (nach  Bettelheims  Angabe)  im  Pester  deut- 
schen Theater  auf  kurze  Zeit  Unterkunft  gefunden 

haben. 

Aus  Anzengrubers  schlimmster  Zeit  stammt  die 

,,Soloszene^^  Der  Volkssänger  Wilhelm  Wiesberg  er- 
zählt im  „Illustrierten  Wiener  Extrablatt^  vom  12.  De- 

zember 1889,  wie  ihm  das  Mitglied  von  Campis  Sing- 
spielhalle, L.  Anzeiigruber,  einmal  „eine  Soloszene  für 

den  Komiker  X",  betitelt  „Der  politische  Latern- 
anzünder", zustellte,  mit  der  Bitte,  ihm  sein  Urteil 

darüber  zu  sagen.  Der  Volkssänger  urteilte:  „Das 
Wunderbarste,  was  ich  je  in  diesem  Genre  gelesen 

habe!",  mußte  aber  warnend  hinzufügen:  „Sie  ver- 
gessen jedoch,  daß  wir  in  Österreich  eine  Zensur  be- 
sitzen. Drei  Jahr  Festung,  wer  so  v/as  vorzutragen 

riskieren  würde."  Anzengruber  machte  die  Probe, 
indem  er  das  Manuskript  der  Zensur  vorlegte,  die  es 
selbstverständlich  verbot.  Die  vorliegende,  für  Campis 
Singspielhalle  bestimmte,  also  wohl  1867  entstandene, 

von  Leopold  Rosner  schon  1902  publizierte  ,, Solo- 

szene" zeigt,  daß  Anzengruber  in  diesen  Tagen  der 
Not  sich  gezv/ungen  sah,  dem  herrschenden  und  von 
der  Zensur  gutgeheißenen  Geschmack  Zugeständnisse 

zu  machen.  Die  ,jSoloszene"  ist  witzig,  gewandt,  aber 
gemein.  Sie  darf  in  diesem  Bande  nicht  fehlen,  um  das 
Niveau  zu  bezeichnen,  auf  dem  Volkssängertum  und 

Volkstheater  —  man  denke  an  Friedrich  Schlögls  zom- 
iiammende  Schilderungen  —  vor  dem  „Pfarrer  von  Kirch- 
feld^*  standen,  und  die  Größe  der  Aufgabe  einer 
Reform  der  Volksbühne  zu  veranschaulichen,  zu  der 
Anzengrubers   Idealismus   sich  erhob. 

Den  echten  Anzengruber,  den  reifenden  Volks- 
dichter,   der   sich    seiner  Ziele  bewußt   ist,    wenn   er 
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auch  die  Mittel  noch  recht  unsicher  handhabt,  zeigt 

am  Werke  das  früheste  seiner  Volksstücke  „G  1  a  c  e- 
handschuh  und  Schu  r  zf  e  1 1^^,  das  be- 

deutendste Denkmal  der  dramatischen  Lehr-  und 
Wanderjahre  des  Dichters.  Er  wußte  bereits,  daß 
ihm  als  Schauspieler  keine  Lorbeeren  beschieden  seien, 
und  fühlte  sich  ganz  als  Schriftsteller.  Er  sehnte 

sich  nach  Wien,  heraus  aus  der  Misere  der  Provinz- 
schmieren, sah  aber  keine  Möglichkeit,  dorthin  zu 

dringen.  Diese  Einsicht  erfüllte  ihn  mit  stiller  Ver- 
zweiflung. „Je  weiter  sich  mein  ermöglichter  Austritt 

aus  dem  Verbände  der  Provinztheater  hinausschiebt, 
je  düsterer  wird  die  Zukunft  und  je  niedergedrückter 
meine  Stimmung,  und  verloren  geht  die  Zeit,  die,  ich 
kann  sagen.  Hunderte  von  Plänen  reifen  lassen  könnte, 

die  in  mir  schon  keimen  —  ich  lechze  nach  Erfolg  — , 
und  du  wirst  sehen,  es  kommt  keiner  —  ich  werde 
im  Stillen  schaffen  und  schaffen,  die  lodernde  Begierde, 

die  Pläne  ins  Kleinste  zu  zwängen,  wird  mich  auf- 
reiben —  und  wenn  dann  die  Anerkennung  kommt, 

so  werde  ich  als  der  Meister  von  lauter  Torsos  die 

Kraft  nicht  mehr  haben.  Ganzes  oder  überhaupt  etwas 

zu  schaffen  !^^  klagt  er  in  einem  Briefe  vom  25.  November 
1863  aus  Marburg.  Kurz  darauf  erlebte  er  die  erste  Auf- 

führung eines  eigenen  Stückes.  Das  Drama  „Der  Ver- 
suchte^^ bestand  im  März  1864  die  Feuerprobe.  Freilich 

der  materielle  Erfolg  war  kläglich:  „13  fl.  ö.  W.: 

o  W!  ...  Was  tu  ic'h  damit  —  lieber  Franz,  ich  bin 
schon  sehr  schleißig  an  Seel  und  Geist,  wenn  die 
Nicht-Erfolge  in  betreffs  pecunia  so  fortdauern,  so, 
fühl  ich,  werd  ich  zuletzt  noch  ein  ganz  gewöhnlicher 

Possenfabrikant    und    Roman-Verdramatikaster*,^^    Er 

*  Briefe,  I.,  S.  65f. 



brauchte  einen  Wiener  Erfolg.  Mit  dem  Volksstück 

,, Glacehandschuh  und  SchurzfelP^,  das  er  am  25.  April 
1864  dem  getreuen  Lipka  für  das  Josef städter  Theater 
sandte,  hoffte  er  ihn  zu  erzwingen.  Nun  begann  ein 
martervolles  Hangen  und  Bangen.  Schon  im  nächsten 

(undatierten)  Briefe*  erkundigte  er  sich  ungeduldig: 
„Von  ̂ Glacehandschuh'  hoffe  ich  jedoch  baldigst  ein 
Resultat,  sonst  muß  das  Stück  an  die  Wien  und  von 
da  ans  Treumann-Theater!  —  Du  kannst  es  schnell 

einmal  durchlesen,  ehe  Du  es  abgibst.  —  Du  wirst 
sehen,  es  ist  eine  gewandte  Mache  und  gewiß  das 
Beste,  was  ich  bisher  in  diesem  Genre  geschrieben. 
Noch  hofie  ich  das  Beste  . . .  Wenn  da  auch  nichts 

wird,    dann   soll  der   Teufel  dreinschlagen    —    dann 
weiß    ich    nimmer,    was   sie   wollen    —    die   E     

(Ehrenmänner!)  — /^  Inzwischen  neigte  sich  die  Linie 
seiner  Schauspielerlaufbahn  dem  Tiefpunkte  zu.  „Bin 

wieder  Kopist  und  kopiere  Stücke  für  den  Direktor," 
schreibt  er  am  25.  Mai  1864  aus  Groß-Kanisza.  Sein 
Mut  sank.  ,,Ich  zweifle  auch  an  der  Annahme  des 

neuen  Stückes  seitens  Forsts**,"  klagt  er  gänzlich 
herabgestimmt  in  einem  Briefe  vom  1.  Juli  1864  aus 

Csakathurn,  —  ,,man  bringt  eher  einen  Elefanten  durch 
ein  Nadelöhr,  als  einen  Theatersekretär  vom  System 

des  Wegwerfens  neuer  Produkte  ab.  —  Geb  Gott,  es 
sei  anders  —  ich  hoffe  sehr  schwach  —  besser,  als  ich 
glaube,  schon  gewonnenes  Spiel  zu  haben,  und  dann 

erdrückt  mich   die  getäuschte   Hoffnung." 
Manchmal  regt  sich  die  Produktionslust:  ,,Ich  habe  vier 

dramatische  Piecen  neu  für  Dich  —  viele  Gedichte  — 
Unzahl  von  Notizen!***"  Dann  überkommt  ihn  wieder 

*  Ebenda,  S.  69 f. 
**  So  hieß  der  Sekretär  des  Josefstädter  Theaters. 

***  I.Juli  1864  (Briefe.  I.,  73). 
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lähmende  Apathie*.  ,,Ich  bin  in  solcher  Stimmung,  daß 
ich  jede  angefangene  Arbeit  liegen  lasse  . . .  Schreibe 
sobald  als  möglich,  was  es  mit  meinem  Stück  ist  —  an 

welchem  Tage  Dir^s  Forst  zurückgibt  —  (denn  An- 
nehmen, das  gibt^s  nicht)  —  tu  mir  kund  und  zu  wissen 

balde,  was  mir  kund  und  zu  wissen  nötig  !'^  Schon  den 
2.  August  1864  ist  er  wieder  besser  gestimmt.  „Sollte 

Forst  —  und  warum  nicht,  es  ist  schon  öiter  dagewesen 
—  mein  Stück  zurückweisen,  so  schreib  mir^s  schnell  — 
rechne  das  Porto  nur  auf;  ich  bitte  Dich,  sodann  es 

an  der  Wien  einzureichen  —  und  werde  ein  paar  Zeilen 
an  Rott  beilegen  und  es  demselben  überreichen  lassen  — 

wer  ist  Sekretär  an  der  Wien?'"  Am  15.  August  schreibt 
er  persönlich  an  Forst,  am  25.  August  rechnet  er  mit 
Sicherheit  auf  die  Aufführung  und  verspricht  schon  ein 
zweites  Stück.  Am  2.  September  1864  noch  immer  keine 
Entscheidung.  „Herrgott,  wenn  ich  nur  endlich  mein 

Stück  im  jFremdenblatt^  oder  sonstwo  lesen  würde, 
definitiv  angekündigt  —  dann  den  Zettel  selbst  —  aber 
so  —  mir  kann  doch  niemand  zum  Vorwurf  machen, 

daß  ich  es  nicht  erwarte!'^  —  Am  24.  September  1864 
notiert  er  ingrimmig:  „Ja,  Flamms  ,Falschen  Blondin* 
können  sie  aufführen,  , Almenrausch  und  Edelweiß*  — 
aber  ,Glacehandschuh  und  Schurzfell'  mit  nichten!  —  Ich 
habe  seit  ,Glacehandschuh^  zwei  kleine  Piecen  ge- 

schrieben, aber  seit  August  keine  Zeile  eines  Ganzen  — 
ich  bin  entmutigt,  mißgestimmt,  und  habe  sehr  viel  zu 

tun."  Er  gibt  jede  Hoffnung  auf,  obwohl  Forst  sich 
lobend  und  freundlich  geäußert  hatte**,  und  verlangt 
das  Stück  von  Forst  zurück,  um  es  in  Graz  zu  ver- 

suchen (25.  Dezember  1864),  kann  es  aber  trotz  aller 
Urgenzen  (29,  Dezember  1864,  25.  Februar  1865)  nicht 

*  29.  Juli  1864  (ebenda  S.  78). 
**  Briefe,  I.,  89. 
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bekommen.  Es  bleibt  liegen,  bis  Heinrich  Jantsch  es 
1892  mit  der  ganzen  Bibliothek  des  Josef  Städter 
Theaters  kaufte.  Der  Dichter  selbst  hatte  es,  als  er 
„wund  und  müde  wie  ein  auf  die  Knochen  zerhauener 

Fechter  aus  der  Arena"  sich  endlich  nach  Wien  durch- 

schlug, vergessen*. 
„Das  ist  kein  Dialog!  Die  Sprache  ist  bombastisch! 

Die  Gedanken  sind  unklar!^'  —  so  formuliert  sich 
Anzengruber  einmal  auf  einem  Notizblatt  die  typischen 
Einwürfe  gegen  Jugendwerke  und  setzt  hinzu:  ,,Man 
konnte  dem  Manne  schwören,  all  das  wäre  Sprache  und 
Denken  unseres  Innersten,  tiefstes  Denken  etc.  Und  wenn 
wir  später  einmal  etwas  können,  dann  möchten  wir 
wohl  jenes  namenlose  Sehnen  auszudrücken  verstehen, 
das  wir  einstmal  beim  Schaffen  hatten,  aber  das,  was 

wir  einst  nicht  konnten,  als  wir  eben  noch  wenig  ge- 

konnt, das  können  wir  jetzt  nicht,  wo  wir  etwas  können." 
Dieses  Selbstbekenntnis  des  Dichters,  der  wahrlich 

etwas  „konnte^^,  mag  den  Gesichtspunkt  angeben,  von 
dem  aus  wir,  zwei  Menschenalter  nach  dem  Entstehen 
des  Stückes,  zu  einer  gerechten  Würdigung  kommen 
können.  Es  muß  rückhaltlos  anerkannt  werden,  mit 
welch  bewußter  Kraft  der  fünfundzwanzigjährige 

Episodist  sich  über  Possenfabrikation  und  Roman- 
Verdramatikasterei  zur  Erfassung  eines  Problemes 

des  wirklichen  Lebens  er'hebt,  zu  dessen  Formulierung 
er  in  der  drastischen  Art  des  Wiener  Volksstückes  — 

„Zu    ebener    Erd    und    erster    Stock",    „Mönch    und 

*  Vgl.  Bettelheim  „Anzengruber",  2.  Aufl.  S.  64ff  u.  S.  256.  Jantsch,  der 
Wiederentdecker  des  Manuskriptes  machte  merkwürdigerweise  ein  Ge- 

heimnis aus  dem  Stücke,  das  Bettelheim  nur  aus  einer  Vorlesung  vom 

2Q.  Mai  1852  kennen  lernen  durfte.  (,, Neues  Wiener  Tagblatt",  31.  Mai 
1892  und  ,, Deutsche  Zeitung",  5.  Juni  1892.)  Eine  verspätete  Aufführung 
in  Troppau  (,,Silesia",  am  24.  September  1894)  konnte  nur  einen  Ach- 

tungserfolg bringen. 
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Soldat'^  etc.  --  die  Titel-Antithese  „Glacehandschuh 
und  Schurzfell'  erfindet:  das  arbeitende  Volk  —  die 

schmarotzende  „Gesellschaft^^  Es  ist  überraschend,  wie 
nahe  Anzengrubers  Stück  sich  darin  mit  George 

Ohnets  —  anderthalb  Jahrzehnte  später  erschienenem 
—  „Hüttenbesitzer''  berührt.  Der  Deutsche  und  der 
Franzose  sehen  in  dieser  Blütezeit  des  Liberalismus 

das  arbeitende  Volk  in  dem  Fabrikanten  verkörpert, 
den  sie  zu  einem  Heros  der  Arbeit  und  Vater  der 

Arbeiter  verklären;  ihm  stellen  sie  entgegen  die 

wurmstichige  adelige  „Gesellschaft".  Der  Mann  der 
Arbeit  führt  kraft  seiner  wirtschaftlichen  Überlegen- 

heit eine  Tochter  des  Adels  heim,  die  sich  ihm  ver- 
sagt. So  sehr  aber  der  Franzose  in  allem  Technischen 

und  vor  allem  in  Kenntnis  und  Darstellung  der  ,, Ge- 
sellschaft" dem  Deutschen  überlegen  ist,  tiefer  und 

ehrlicher  erfaßt  Anzengruber  das  Problem.  In  dem 
deutschen  Stücke  wirkt  der  Gegensatz  zwischen  der 

adeligen  Sippe  und  der  Welt  des  Arbeiters  —  trotz 
der  kindlichen  Naivität  der  Darstellung  —  als  ganz 
unüberbrückbar,  während  Herr  Derblay  den  adeligen 
Verwandten  seiner  Frau  nicht  nur  durch  Vornehmheit 

der  Gesinnung,  sondern  auch  durch  die  Tadellosigkeit 
seiner  Manieren  und  seine  wahrhaft  fürstliche  Lebens- 

haltung durchaus  ebenbürtig  ist,  so  daß  sich  der 
Gegensatz  tatsächlich  auf  ein  schwer  zu  begreifendes 

„Vorurteil"  reduziert.  Bei  Anzengruber  ist  eben  das 
soziale  Problem  Keim  und  Kern  des  Stückes,  bei  Ohnet 

nur  ein  Aufputz,  der  dem  eigentlichen  Problem  —  die 
Zähmung  einer  Widerspenstigen  durch  noch  größeren 
Stolz,  der  unablässig  glühende  Kohlen  auf  das  Haupt 

der  Scheingegnerin  sammelt  —  eine  gewisse  Aktualität 
verleihen  soll. 

Die   technische   Unbehilflichkeit   des   Stückes   ist   so 
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groß,  daß  es  schwer  hält,  zu  glauben,  daß  das  Stück 

nur  fünf  Jahre  vor  dem  ,,Pfarrer  von  Kirchfeld"  liegt. 
Wie  umständlich  die  ̂ weitschweifige  Exposition,  die 
doch  nur  eine  ganz  unbehilfliche,  falsch  schemati- 

sierende und  karikierende  Charakteristik  des  Betteladels 

zuwege  bringt!  Urälteste  Possenelemente  (Tonnerl, 

Wiesling— Wernberg,  Till— Anne)  werden  nicht  ver- 
schmäht. Gequältes  Witzeln  soll  für  Heiterkeit  sorgen. 

Die  Welt  der  Arbeit  lernen  v/ir  nicht  kennen.  Der  Mann 
des  Schurzfells  tritt  uns  zuerst  in  Glacehandschuhen 

entgegen,  in  denen  er  sich  nach  seinen  eigenen  Worten 
beengt  fühlt,  ohne  daß  wir  aber  nach  dem  Willen  des 
Dichters  das  Recht  haben,  ihn  lächerlich  zu  finden.  Seine 
Redeweise  ist  gezv/ungen  und  doch  schimmert  die  ihm 
natürliche,  die  er  etwa  zu  überwinden  hätte,  nirgends 

durch;  was  er  spricht,  ist  ganz  einfach  Papier,  und  nie- 
mand würde  vor  dem  Auftreten  des  alten  Martin  ahnen, 

daß  dieser  Heinrich  Wengert,  der  den  „Kaufmann  von 

Venedig"  zitiert,  ein  Bauernsohn  ist  und  sich  eben  erst 
vom  Arbeiter  zum  Werkführer  emporgearbeitet  hat. 
Auch  Till  ist  kein  Arbeiter,  trotz  der  Bluse,  er  ist 
einer  jener  wohlwollenden  Raisoneure,  deren  Typus 
Nestroy  (Sctmoferl,  Kampl  u.  a.)  geschaffen  hat;  wir 
lernen  ihn  nur  als  Festredner  und  Vermittler  in 
Herzenskonflikten  kennen. 

So  wirkt  dieser  erste  Akt  durchaus  herabstimmend.  Die 

einfache  Fabel,  das  Tatsächliche,  kommt  nur  mühselig 
zum  Ausdruck,  die  mangelhafte  Charakteristik  verdeckt 
das  ernst  erfaßte  Problem.  Dadurch  wird  auch  die  Moti- 

vierung unsicher.  Heinrichs  Heiratsantrag  vor  dem 

Familienrat  —  eine  unmögliche  Szene  —  soll  zum  Bei- 
spiel Ausdruck  echter  Liebe  und  zugleich  doch  auch 

eine  Art  Schadloshaltung  der  enterbten   Familie  sein. 
Es  gelingt  dem  jungen  Autor  auch  in  der  Folge  nicht, 
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den  Grundfehler  einer  durchaus  unzulänglichen  Charakte- 
ristik der  beiden  feindlichen  Welten  gutzumachen.  Der 

entscheidende  Zusammenstoß  zwischen  dem  Bauern- 
sohn und  der  adeligen  Gesellschaft  erfolgt  bei  einem 

Familiendiner,  nicht  die  kleinste  Nebenfigur  deutet  die 

„Gesellschaft"  an.  Man  muß  sich  die  Gesellschaftsszenen 
im  „Hüttenbesitzer"  vergegenwärtigen,  um  sich  diesen 
Mangel  bei  Anzengruber  anschaulich  zu  machen.  Das 
würdelose  Verhalten  der  Familie  kann  durch  die  Würde, 
zu  der  sich  der  Chef  der  Familie  in  der  letzten  Aus- 

einandersetzung mit  Heinrich  für  Momente  erhebt,  nicht 
mehr  vergessen  gemacht  werden.  Es  ist  zu  spät,  um  den 

Gegensatz  zwischen  Heinrich  und  der  Familie  Weiß- 
berg als  den  Gegensatz  zwischen  Natürlichkeit  und 

gesellschafüicher  Konvention  hinzustellen,  nachdem  wir 
ihn  bisher  nur  als  den  Gegensatz  zwischen  dem 
edlen,  aber  verkannten  Wohltäter  und  überheblichem 
Schmarotzertum  verstehen  konnten. 

Zu  atmen  beginnt  das  „Drama"  in  dem  so  unbehilf- 
lich geformten  Stücke  erst  in  der  großen  Szene  des 

zweiten  Aktes,  in  der  Heinrich  sich  gegen  den  Zwang 
erkältender  Konvention  aufbäumt.  Sein  Liebeswerben 
vor  versammelter  Familie  kommt  aus  tiefstem  Herzen, 
seine  Verzweiflung,  als  er  auch  Marie  für  wurmstichig 

halten  muß,  ist  echt.  In  diesen  leidenschaftlichen  Aus- 
einan3ersetzungen  liegt  dramatische  Kraft,  hier  spricht 

ein  werdender  Dichter.  Nicht  um  „Ehre"  handelt  es 
sich,  wie  bei  Ohnet,  der  verwundete  Familiensinn, 
Anzengrubers  tiefstes  Gefühl,  schreit  auf.  In  der 

„Sprach Vergewaltigung^^  —  um  einen  Ausdruck  seines 
schon  einmal  angezogenen  Briefes  vom  I.Juli  1864  zu 

gebrauchen  —  ist  noch  viel  Phrasenschlacke;  aber  — 
wir  dürfen  es  Anzengruber  glauben  —  es  ist  „Sprache 

und   Denken   seines   Innersten,   tiefstes    Denken".   Hier 
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spricht  sich  das  Thema:  Natur  und  Konvention  rein 
und  deutlich  aus  und  von  hier  aus  erst  erkennen  wir, 
was  der  Dichter  wollte:  die  arbeitenden  Menschen,  die 
in  einfachen  Verhältnissen  leben,  sind  natürlich  und 

darum  glücklich  —  Zwang,  Konvention  führt  ab  vom 
Natürlichen  und  Guten,  vom  Glück.  Der  Dramatiker 

war  sozusagen  irrtümlich  in  das  Geleise  der  traditio- 
nellen Possensatire  auf  adeligen  Bettelstolz  geraten 

und  hatte  sich  so  um  die  wirksame  Gegenüberstellung 
der  Gegensätze  gebracht. 

Der  Schluß,  zweifellos  der  stärkste  dramatische  Ein- 
fall des  Stückes,  ist  ganz  im  Geiste  des  Altwiener 

Volksstückes  gehalten.  Was  Marie  hier  freiwillig  tut, 

dazu  werden  mitunter  die  „bürgerlichen  Damen"  des 
Altwiener  Volksstückes*  gezwungen:  gesellschaftliche 
Überhebung  aufzugeben  und  wieder  die  Arbeit  zu  ehren. 
In  diesem  Schlußakte  betreten  wir  endlich  einen  Ar- 

beitsraum und  sehen  die  Maschinen,  von  denen  wir 
bisher  nur  singen  und  sagen  hörten,  wirklich,  wenn 
auch  nur  im  Augenblicke  des  Auslaufens  vor  der 
Feierabendruhe. 

Erstaunlich  schwach  ist  die  Gestalt  des  alten  Martin 

ausgefallen.  Gemessen  an  den  kraftvollen  Baueni- 
gestalten,  die  Anzengruber  zu  schaffen  bestimmt  war, 
mutet  dieser  fromme  und  liebevolle  Biedervater  fast 

unerträglich  süßlich  und  unecht  an**. 
In  der  Diktion  macht  sich  —  nicht  immer  vorteil- 

haft —  der  Einfluß  Nestroys  fühlbar,  der  den  unreifen 
Verfasser  gelegentlich  zu  fatalen  Geschmacklosigkeiten 
(102i5-6)  verleitet. 

*  Zum  Beispiel  in  Karl  Meisl,  „Geschichte  eines  echten  Wiener  Schals" 
(„Altwiener  Volkstheatei",    herausgegeben    von  Otto  Ronimel,   Wien 
1919,  2.  Bd.). 

**  Zum  Beispiel  S.  96. 
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„Glacehandschuh  und  Schurzfell"  (1864)  ist  das  erste  hi 
der  Reihe  der  Dramen  Anzengrubers,  die  sich  mit  Pro- 

blemen des  gesellschaftlichen  und  sozialen  Lebens,  und 

zwar  des  großstädtischen  Lebens,  beschäftigen:  „El- 

friede'^  (1872/3),  „Die  Tochter  des  Wucherers^^  (1873), 
„Das  vierte  Gebot^'  (1877),  „Ein  Faustschlag^*  (1879), 
,,Aus^m  gwohnten  Gleis^^  (1879),  „Brave  Leut  vom 
Grund^^  (1880)  und  „Heimgfunden^^  (1886)  folgen. 
Die  Reihe,  die  so  hoffnungsvoll  einsetzte,  um  am  Ende 
in  virtuoser  Milieuschilderung  zu  versanden,  erreicht 
ihren  Höhepunkt  in  der  gewaltigen  Tragödie  „Das 

vierte  Gebot^^  Ein  Jahr  vor  dem  ,, Vierten  Gebot^^  — 
nach  Ausweis  seines  Kalenders  in  der  Zeit  vom  1.  bis 

28.  Oktober  1876  hatte  Anzengruber  ein  „Bild 

aus  dem  Wienerleben^^  mit  Gesang,  ,,Ein  Ge- 
schworener^^, beendet,  das  er  dem  Theater  an 

der  Wien  übergab,  kurz  vor  der  Aufführung  aber  aus 
unbekannten  Gründen  zurückzog  und  verbrannte.  Zwei 
Abschriften,  keine  von  der  Hand  des  Dichters,  haben 
sich  im  Archive  des  Theaters  an  der  Wien  erhalten, 

dessen  Besitzer,  Herr  Josef  Simon,  sie  Anton  Bettel- 

heim übergab*. 
,,Ein  Geschworener^*  zeigt  Anzengruber  zum 

ersten  Male  als  herben  Satiriker  des  Wienertums.  Es 

ist  der  erste  Anlauf  auf  der  Bahn,  die  ihn  genau  ein 

Jahr  später  auf  die  steile  Höhe  des  ,, Vierten  Gebotes** 
fütirt.   Der   Erstling  ist  mit   dem  reifen  Meisterwerk 

*  Anton  Bettelheim,  „Neue  Gänge  mit  Ludwig  Anzengruber"  in 
„Österreichische  Rundschau«  am  1.  Jänner  1918  (Bd.  LIV,  S.  29  ff.), 
wiederabgedruckt  in  dem  gleichnamigen  Buche  (Wien,  Strache,  1919). 
Otto  Rommel,  »Ein  Anzengruberfund",  Wiener  Zeitung,  am  20.  Ok- 

tober 1918.  Am  18.  Juni  1919  wurde  das  Stück  in  einer  Bearbeitung 
von  Karl  Anzengruber  (Musik  von  Josef  Reiter)  als  Concordia- Vorstellung 
Im  Deutschen  Volkstheater  aufgeführt. 

361 



nicht  zu  vergleichen,  aber  deutUch  erkennt  man  die 
Klaue  des  Löwen. 

Anzengrubers  „Büd  aus  dem  Wiener  Leben"  wurzelt 
tief  in  der  Tradition  des  Altwiener  Volksstückes.  Im 

Vormärz  hatte  die  Bühne  der  Vorstadttheater  bekannt- 
lich mancherlei  Funktionen  zu  erfüllen,  die  heute  der 

Publizistik  zufallen.  Die  Volksdramatiker  betrachteten 

es  als  eine  ihrer  Aufgaben,  das  Publikum  über  öffent- 
liche Einrichtungen  aufzuklären.  Unter  Josef  IL  hatten 

sie  scharfe  Kritik  geübt,  im  Vormärz  waren  sie  offiziös 

und  servil  geworden,  die  Neigung,  öffentliche  Ange- 
legenheiten auf  der  Bühne  zu  erörtern,  war  geblieben. 

So  trat  zum  Beispiel  noch  in  den  Tagen  Anzengrubers 
Berla  in  einem  Volksstücke  mit  dröhnendem  Pathos  für 

die  Errichtung  von  —  kommunalen  Pfandleihanstalten 

ein*.  Auch  Anzengruber,  der  sich  eine  Reform  der 
Volksbühne  und  des  Lebens  zum  Ziele  gesetzt  hat,  will 
sein  Wiener  Volk  mahnen  und  belehren,  aber  er  stelU 
seine  Probleme  kühner  als  jene  heute  vergessenen, 
damals  aber  fast  als  ebenbürtig  betrachteten,  jedenfalls 
erfolgreicheren  Nebenbuhler,  und  weit  entfernt  von  dem 
Optimismus  der  Berla,  Elmar,  O.  F.  Berg,  die  nur 
Wünsche  hatten,  denen  mit  einer  neuen  Verordnung 
genuggetan  werden  konnte,  senkt  er  die  kritische  Sonde 
tief  in  die  Schäden  am  Volkskörper. 

Es  handelt  sich,  wie  schon  der  Titel  sagt,  um  die 
Einrichtung  der  Geschworenengerichte,  die  ja  im 
Wiener  Volke  bis  heute  noch  nicht  recht  Wurzel  ge- 

schlagen haben,  denen  aber  Anzengruber  —  darin  berührt 
er  sich  vielfältig  mit  dem  von  ihm  hochgeschätzten 
Berthold    Auerbach**    —   von    seinem   demokratischen 

*  A.  Berla,  „Die  Jungfer  Tant",  Volkskomödie,  Wien,  1865. 
*=*  „Der  Wahrspruch",    „Landolin  von  Rcutershöfen",    „Diethelm  v. 

Buchenberg"  u.  a. 

362 



Standpunkte  aus  die  größte  Bedeutung  für  die  Er- 
ziehung des  Volkes  zu  Selbständigkeit  und  Verant- 

wortungsgefühl beimaß.  Aus  genauer  Kenntnis  der 
Psychologie  des  Wienertunis  heraus  wird  ein  Schulfall 
konstruiert.  Laxheit  und  falsche  Gemütlichkeit,  die  sich 
und  anderen  gerne  durch  die  Finger  sieht,  lassen  den 
Wiener  einerseits  leicht  zur  Beute  gewissenloser  Profit- 

geier werden  und  machen  ihn  anderseits  untauglich  für 
das  Richteramt.  Rettung  kann  nur  von  den  vereinzelten 

„Ehrbergers"  kommen,  den  wenigen,  die  Pflichten  gegen 
die  Allgemeinheit  auf  sich  zu  nehmen  und  gewissenhaft 
zu  erfüllen  bereit  sind.  Hinter  sie  aber  müßte  sich  — 

dies  das  Postulat  Anzengrubers  —  die  öffentliche  Mei- 
nung stellen.  Die  Schädlinge  müßten  „gebändigt  werden 

durch  die  Scheu  vor  dem  allgemeinen  Unwillen".  Jeder, 
der  Wien  kennt,  weiß,  daß  darin  einer  der  eigentüm- 

lichsten und  beklagenswertesten  Mängel  des  Wiener 
Volkstums  liegt:  die  Wiener  scheinen  durch  ihre  poli- 

tische Erziehung  die  Fähigkeit  verloren  zu  haben, 
eine  öffentliche  Meinung  zu  bilden.  Anzengruber 
setzt,  um  des  guten  Ausgangs  willen,  die  Forderung 
als  erfüllte  Voraussetzung.  „Es  ist  ein  Glück,  daß  wir 
so  weit  sind  und  die  Öffentlichkeit  die  schützen  kann, 

die  für  sie  wirken.  Sonst  stünde  ich  Dir  für  nichts!*^ 
sagt  Ehrberger  zu  dem  echten  Wiener  Modereiner,  der 

schon  bereit  ist,  den  ,, gebändigten^^  Wucherer  für  einen 
bekehrten  zu  halten.  Dieser  versöhnliche  Optimismus, 
dem  die  Treffsicherheit  und  Schärfe  der  Charakteristik 

Modereiners  widerspricht,  nimmt  dem  Stücke  Wucht 
und  Ernst.  Freilich  war  Anzengruber  einfach  nicht 
in  der  Lage,  hier  wahrhaft  zu  sein.  Fand  doch  das 
Zensurgutachten  nötig,  „zu  betonen,  daß  die  Andeutung 

des  Erfolges  durch  die  zum  Ausdruck  gelangende  Er- 
bitterung der  Masse  zur  Erreichung  eines,  wenn  auch, 
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v/ie  es  hier  der  Fall  ist,  nicht  unlöblichen  Zweckes  in 
einer  Bühnenvorstellung  der  vorliegenden  Art  immerhin 
auch  nicht  unbedenklich  erscheint". 

Anzengruber  nennt  sein  Stück  ein  ,5Bild  aus  dem 

Wiener  Leben^*,  eine  Gattungsbezeichnung,  die  von 
vornherein  Verzicht  auf  straffen  Aufbau  ausdrückt.  Die 

Handlung  ist  nicht  Kern  und  Hauptinhalt  des  Stückes, 
sondern  gibt  nur  den  Rahmen  ab,  in  den  buntfarbiges 
Wiener  Leben  eingefangen  wurde.  Die  Schilderung  von 

,, Wiener  Sitten^^  ist  wichtiger  als  das  Problem,  die 
zahlreichen  Nebenfiguren  stehen  mit  ihm  nur  insofern 
in  Zusammenhang,  als  sich  ihre  Charaktere  an  der 
Art  erproben,  wie  sie  zu  dem  Falle  Stellung  nehmen. 
Die  Hauptfigur,  der  Regenschirmfabrikant  Modereiner 

—  nicht  der  allzu  schemenhaft  geratene  Musterbürger 
Ehrberger  —  strotzt  von  Blut  und  Leben.  Er  ist  ein 

„Urwiener",  wie  ihn  Anzengrubers  Freund  Schlögl  so 
oft  mit  grimmigem  Humor  gezeichnet  hat.  Er  kennt  nur 
seinen  engsten  Interessenkreis.  Sich  um  das  Gemein- 

wohl kümmern,  heißt,  sich  in  Sachen  mischen,  die  einen 
nichts  angehen.  Zweimal  in  einem  Atemzug  den  Stand- 

punkt wechseln,  eigene  Schuld  auf  das  Opfer  schieben 
und  sich  in  ehrlichster  Überzeugung  als  den  Ge- 

schädigten hinzustellen,  ist  ihm  eine  Kleinigkeit. 

,, Geschworenengerichte  bei  gedeckten  Tischen^^  —  das 
ist  ein  echt  v/ienerischer  Einfall,  der  nur  noch  durch 
Eders  Witz:  „No,  es  war  nicht  schlecht,  wenn  man  so 
bei  ein  guten  Tröpferl  verhandeln  könnt,  da  könnt  mer 
ein  zum  Tod  Verurteilten  noch  leben  lassen!"  über- 

troffen wird.  Unversehens  schlägt  die  Gemütlichkeit  ins 
Satanische  über. 

Lose  reihen  sich  um  die  beiden  Gegenspieler  Ehr- 
berger und  Modereiner  die  anderen  Figuren.  Die 

beiden  Mütter  und  das  verlobte  Paar  sind  recht  farblos 
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ausgefallen.  Um  so  lebendiger  wirken  die  Nebenfiguren, 

die  „Wiener  Leben"  zu  illustrieren  haben.  Da  ist  auf 
der  einen  Seite  Modereiners  Gegenpol,  der  jähzornige 
Privatier  Hitzig,  den  sein  beleidigtes  Rechtsgefühl  un- 

ablässig mit  dem  Gesetz  in  Kollision  bringt,  und  auf 
der  anderen  Seite  der  Marodeur  der  Gerechtigkeit,  „der 

Motl^^  (wieder  aufgenommen  als  Hubmayr  im  „Fleck 
auf  der  Ehr^^),  den  die  Humanität  der  Geschworenen 
in  seinem  behaglichen  Winterquartier  bedroht.  Weniger 
deutlich  sind  die  Fäden,  welche  die  beiden  prachtvollen 

Gaunergestalten  —  der  „harbe  Bua*^  und  der  „Intalla- 
gente"  —  mit  dem  Grundprobleme  des  Stückes,  der 
Weckung  des  Rechtsgefühls  im  Volke,  verbinden.  Das 
kostbare  Gespräch  „von  der  Freiheit  des  menschlichen 

Willens"  hat  Anzengruber  mit  Recht  aus  dem  verwor- 
fenen Stücke  herausgelöst  und  geistreich  weiter- 

gesponnen. Ohne  jeden  Zusammenhang  mit  dem  eigent- 

lichen Inhalt  des  Stückes,  nur  „Wiener  Typus",  ist  der 
,,Gschaftelhuber'*  und  „Festivitätsfex^^  Eder,  der  dem 
jungen  Girardi  auf  den  Leib  geschrieben  wurde  und 
wie  aus  einem  Buche  Friedrich  Schlögls  entsprungen 
anmutet;  er  hat  nichts  zu  tun,  als  einige  inhaltslose 
Szenen  hindurch  dem  Zuschauer  die  Zeit  zu  vertreiben. 

Anzengrubers  „Geschworener"  läßt  deutlich  zwei 
ungleichartige  Elemente  erkennen.  Er  setzt  ein  als  eine 
prachtvolle,  wuchtige  Satire  auf  die  Grundschäden  des 
Wienertums.  Eine  ernsthafte  Darstellung  aber  schloß 
die  Rücksicht  auf  die  Zensur  und  den  Geschmack  des 

Publikums  aus,  das  auf  Operetten  versessen  war.  Da 
hieß  es,  lustige  Figuren  und  Gesangsstücke  einlegen. 
Die  Satire  verflachte  in  Jux.  Wie  in  der  guten  alten 
Zeit  mußte  nach  einer  tüchtigen  Strafpredigt  alles  gut 
ablaufen.  Kein  Wunder,  daß  Anzengruber  an  dem 
Zwitter  keine  Freude  hatte.  Das  zornige   Pathos  des 
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„Vierten  Gebotes^*  und  Operettenbelustigung  —  das 
gab  keinen  reinen  Klang.  Bleibenden  Wert  geben 
dem  Stücke  die  prachtvollen  Typen  aus  dem  Wiener 
Leben. 

Anzengrubers  dramatischer  Prolog*  ,,I  n  der 
Theater-Kanzle  i^^,  gesprochen  zur  Eröffnung 
der  Direktionsära  Alexandrine  v.  Schönerer— Franz 
Jauner  am  1.  September  1884  ist  eine  Pflichtarbeit 
des  von  Franz  Jauner  als  Theaterdichter  engagierten 
Dramatikers.  Bestellte  Arbeit,  ohne  Hoffnung  und 
Freude  gemacht.  Der  Verfasser  weiß,  daß  das  Feld 
der  Operette  gehört  und  daß  er  sich  damit  abzufinden 
habe.  So  läßt  er  die  Matadoren  des  alten  Volksstückes, 
Liebold,  den  Spielleiter  bei  der  Erstaufführung  des 

,, Pfarrers  von  Kirchfeld^^,  und  Fräulein  Herzog,  die 
unübertreffliche  komische  Alte,  bei  Girardi,  in  dem 
sich  Anzengruber  der  Sieg  der  volkstümlichen  Operette 
verkörpern  mochte  und  den  für  das  Volksstück  zu 
gewinnen  er  sich  unablässig  bemühte,  ein  bescheidenes 
Wörtlein  der  Fürsprache  für  das  Volksstück  einlegen: 
eine  wehmütige  Reminiszenz  an  die  Glanzzeiten  des 

alten  Volksstückes,  „schUcht  und  traut'',  und  eine 
demütige  Bitte,  doch  wenigstens  zur  Abwechslung  auch 
wieder  einmal  ein  Volksstück  zu  spielen,  dann  die 

Ankündigung  von  ,,Gasparone'^  und  „Bettelstudent''! 
Viel  mochte  sich  Anzengruber  wohl  nicht  erhoffen,  aber 

schv/erlich  ahnte  er,  daß  keines  der  Stücke,  die  er  ver- 
tragsmäßig der  neuen  Direktion  des  Theaters  an  der 

Wien  zur  Verfügung  stellte  („Heimgfunden",  „Stahl  und 
Stein"),  Gnade  finden  sollte. 

*  Vgl.  A.  Bettelheim,  »Beiträge  zur  Literatur-  und  Theatergeschichtc". 
Ludwig  Geiger  zum  70.  Geburtstage  (5.  Juni  1918)  als  Festgabe  dar- 

gebracht von  der  Gesellschaft  für  Theatergeschichtc.  Berlin,  1918, 
S.  449  ff. 
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©Ott  unb  ̂ elt 

Trägt  der  erste  Nachlaßband  den  Charakter  einer 
Nachlese,  so  bringt  der  zweite  wirklich   Neues. 
Der  Herausgeber  der  hinterlassenen  Glossen  und 

Aphorismen  ist  auf  den  Vorwurf  gefaßt,  es  sei  eine 
Überschätzung  Anzengrubers,  statt  nur  einer  Auswahl 
der  abgeschlossenen  Dichtungen,  nicht  nur  eine  Gesamt- 

ausgabe der  Werke  des  Dichters  zu  veranstalten,  sondern 
sie  noch  durch  Veröffentlichungen  aus  dem  ungedruckten 
Nachlaß  zu  vermehren.  Er  hält  es  aber  mit  Anzen- 

grubers Wort:  „Was  man  mit  alten  Autoren  zu  viel 
tat,  das  Kommentieren  auf  Wort  und  Silben,  das  tut 
man  an  den  neueren  zu  wenig;  sie  sind  zu  viel  geworden 
und  werden  daher  nicht  einmal  eingehend  gelesen, 

geschweige  studiert*'^,  und  gibt  sich  der  Überzeugung 
hin,  daß  ein  solcher  Vorwurf  der  Lektüre  nicht  stand- 

halten wird.  Anzengrubers  Aphorismen  sind  der  wert- 
vollste Teil  seines  Nachlasses,  sie  geben  Einblick  in 

ein  erschütterndes  Ringen  eines  furchtlosen  Denkers 
mit  den  großen  Problemen  Gott  und  Welt,  und  sind 
nicht  nur  für  Anzengruber  selbst,  sondern  für  die 

ganze  Zeit  charakteristisch.  Es  dürfte  in  der  deut- 
schen Literatur  kein  zweites  Dokument  geben,  das  die 

innere  Zerfahrenheit  und  Zerrissenheit  der  zweiten 

Hälfte  des  neunzehnten  Jahrhunderts  so  ergreifend 
zur  Darstellung  brächte.  Anzengruber  erscheint  in 
diesen  Fragmenten  in  einem  ganz  neuen  Lichte.  Alles 

Rustikale  ist  gefallen,  ein  furchtloser  Denker,  ge- 
sättigt mit  den  Resultaten  der  historischen  und  natur- 

wissenschaftlichen Forschungen  seiner  Zeit  prüft  die 

uralten    und    ewig    neuen    Probleme    und    zieht    un- 

*  Wiener  Stadtbibliothek,  I.  N.  16.555. 



erschrocken,  wenn  auch  oft  im  tiefsten  Herzen  er- 
bebend, die  letzten  Konsequenzen.  Dichten  und  Denken 

fließen  ineinander.  Der  Dichter  Anzengruber  veran- 
schaulicht sich  beständig  die  Ergebnisse  des  Denkers 

Anzengruber,  skizziert  einen  Charakter,  eine  Dialog- 
partie, oft  einen  ganzen  Plan,  meist  nur,  um  sie  achtlos 

wieder  fallen  zu  lassen*. 
In  dem  Briefe  vom  1.  Juli  1864  zählt  er  unter 

seinen  literarischen  Leistungen  auch  32  Notizbücher  auf. 
Die  Gewohnheit,  Einfälle,  Denkergebnisse,  Ideen  zu 
Dichtungen,  Dialogfragmente  u.  dgl.  zu  notieren  und 
dafür  Notizbücher  vorzubereiten,  übte  Anzengruber 

also  schon  von  den  frühesten  Anfängen  seiner  Schrift- 
stellerei  aus  und  behielt  sie  bis  in  seine  letzte  Lebens- 

zeit bei.  Es  haben  sich  im  ganzen  sechs  solcher  Notiz- 
bücher erhalten;  drei  davon,  sämtlich  aus  den  letzten 

Monaten  seines  Lebens  stammend,  besitzt  Anton 
Bettelheim,  drei  andere,  die  wahrscheinlich  auch 
im  Jahre  1889  geschrieben  wurden,  der  Sohn  des 
Dichters,  Karl  Anzengruber.  Es  sind  Notizbücher  aus 
karriertem  groben  Papier,  in  Qlanzleinwand  gebunden, 
allerbilligste  und  schlechteste  Ware.  Die  Hauptmasse 
erhaltener  Aphorismen  liegt  in  Gestalt  von  Notizen 
auf  einzelnen  Blättern  vor.  Eine  große  Anzahl  dieser 
Zettel  sind  Notizbuchblätter,  die  aus  aufgelösten 
Notizbüchern  aufbehalten  wurden ;  manche  tragen 
noch  eine  alte  Numerierung,  manche  lassen  deutlich 
erkennen,  daß  Notizbuchblätter  zerschnitten  wurden, 
denn  die  Trennungsstriche,  welche  die  einzelnen 
Notizen  schieden,  sind  oft  noch  wahrzunehmen.  Es  ist 
also  kein  Zweifel,  daß  Anzengruber  von  Zeit  zu  Zeit 
seine  Notizbücher  sichtete,  Wertloses  offenbar  in  den 

*  Die  „Fragmente"  werden  gesammelt  und  übersichtlich  geordnet 
im  ersten  Bande  dieser  Ausgabe  vorgelegt  werden. 
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Papierkorb  warf,  ihm  wichtig  erscheinende  Be- 
merkungen aber  zwecks  Aufbewahrung  herausschnitt. 

Er  nahm  beim  E>eschreiben  seiner  Notizbücher  auf 

diese  künftige  Sichtung  schon  dadurch  Bedacht,  daß 
er  trotz  aller  Papiersparsamkeit  die  Rückseite  stets 
frei  ließ,  um  herausgeschnittene  Einzelbemerkungen 
aufkleben  und  so  zu  einem  neuen  Zusammenhang 
aneinanderreihen  zu  können.  Oft  lockte  es  ihn,  bei 
solcher  Revision  eine  ältere  Notiz  mit  einer  Glosse 

zu  versehen,  die  seine  neue  Stellung  zum  Problem  aus- 
drückte. Hie  und  da  haben  sich  alte  Zettel  als  Unterlage  für 

aufgeklebte  neue  erhalten  und  geben  ein  Bild  von  der 
mehr  planmäßigen  Aphorismensammelarbeit  seiner 

Jugend*.  Später  gibt  er  dieses  systematische  Sammeln 
und  Ordnen  auf,  er  notiert  nur,  wenn  etwas  unmittel- 

bar sein  Herz  bedrängt,  alle  literarische  Aufmachung 

fällt  ab,  seine  Zettel  sind  unmittelbarer,  reiner  Aus- 
druck der  jeweiligen  Augenblicksstimmung.  Vor- 

bereitete Notizbücher  scheint  er  in  diesen  Jahren  nur 
dann  benutzt  zu  haben,  wenn  er  unterwegs  war.  In 
seinem  Arbeitszimmer  war  ihm  jedes  Blatt  recht,  sich 
drängender  Gedanken  zu  entladen :  Briefkonzepte, 

empfangene  Briefe,  Briefumschläge,  Drucksachen- 
schleifen,  die  Rückseite  von  Manuskriptblättern,  selbst 
Stückchen  Packpapier.  Auf  dem  Verbindungsbrette 
seiner  beiden  Stehpulte  pflegte  er  sich  einen  Vorrat 

solc'her   beschreibbarer   Blätter   anzulegen    und,    wenn 

*  Ein  Zettel  aus  Karton  16555   läßt  eine  Anordnung   nach  Schlag- 
worten erkennen : 

Der  Reformer. 
Ein  armer  Mann,  der  auch  von  Gott  und  Himmel  träumte. 

Lektürer. 

Wie   könnt  ihr  Genuß  haben  -  wenn  ihr  an  Versen  und  Worten 
nörgelt. 

Gedicht. 
Menschenschicksal  und  Göttergleichmut, 
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über  den  einsam  Monologisierenden  die  Gewalt  der 

stets  ihn  bedrängenden  Gedanken  herfiel,  wahllos  dar- 
nach zu  greifen.  Blieb  auf  dem  Blatte  noch  Raum,  so 

wurde  es  noch  einmal  verwendet,  so  daß  die  ver- 
schiedenartigsten Notizen  auf  ein  und  demselben  Blatte 

zu  finden  sind.  Ein  Briefumschlag  vom  26.  September 
1884  genügte,  um  nicht  weniger  als  drei  Dramenpläne 

(„Komödie  nach  der  Komödie",  „Illegitime"  und 
„Bruder !^^,  vgl.  Bd.  I,  Fragmente)  zu  skizzieren.  Er 
sammelte  auch  Zeitungsausschnitte  und  versah  sie 
mit  kritischen  Bemerkungen.  Manchmal  verweist  ein 

,, Frühere  Notiz' ^  auf  einen  nicht  mehr  erkennbaren 
Zusammenhang,  ein  B  mahnt  nach  Bettelheims 

Deutung  zum  „Bearbeiten^*,  ein  A  zum  ,,Aus- 
führen'^ 

Die  erhaltenen  Notizblätter  —  zirka  2500  an  Zahl  — 
befinden  sich  gegenwärtig  in  der  Stadtbibliothek,  und 

zwar  die  Hauptmasse  in  den  Kartons  16551—5,  die 
anderen,  oft  wie  sie  sich  zufällig  zusammenfanden, 

unter  anderen  Signaturen,  über  die  der  Anhang  Aus- 
kunft gibt,  oft  fälschlich  zu  bestimmten  Fragmenten- 

gruppen eingereiht  etc.  Es  ist  begreiflich,  daß  nicht  alle 
diese  Zettel  vollkommen  durchgeformt  sind  und  daß 
Wiederholungen  häufig  vorkommen.  Die  hier  gegebene 
Auswahl  mußte  zwei  Gesichtspunkten  Rechnung  tragen : 
erstens  ein  möglichst  lebendiges  Abbild  von  dem 
gärenden  Leben  in  der  Seele  des  Dichters  zu  geben, 
zweitens  mußten  oft  sachlich  interessante,  bezeichnende 
Aphorismen  ausgeschieden  werden,  die  stilistisch  nicht 
durchgeformt  waren,  da  der  Verfasser,  ganz  von  einem 
Gedanken  oder  einer  Empfindung  eingenommen,  einen 

Satz  nicht  zu  Ende  schrieb,  die  Konstruktion  wech- 
selte etc. 

Der  Herausgeber  dachte  zuerst  an  eine  chronologische 
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Anordnung.  Bald  aber  erwies  sich,  daß  erstens  die 
Anhaltspunkte  für  Datierungen  nicht  ausreichten,  und 
zweitens  eine  zeitliche  Entwicklung  in  diesen  Apho- 

rismen nicht  zu  beobachten  ist.  Der  Dichter  ist  zu 

Beginn  seiner  schriftstellerischen  Tätigkeit  —  und  nur 
sehr  wenige  der  erhaltenen,  des  Druckes  würdigen 

Aphorismen  dürften  in  die  sogenannte  ,, prähistorische^^ 
Zeit  zurückreichen  —  eine  vollkommen  abgeschlossene 
Persönlichkeit,  sein  Denken  kreist  unablässig  und  mit 
erschütternder  Monotonie  um  die  gleichen  Probleme, 
die  sich  als  schlechthin  unerschöpflich  und  zugleich 
als  unlösbar  erweisen;  die  einzige  Entwicklung,  die 
sich  beobachten  läßt,  ist  eine  sich  von  Jahr  zu  Jahr 
tiefer  über  sein  Gemüt  herabsenkende  Verdüsterung.  So 
war  kein  anderer  Ausweg,  als  zu  versuchen,  die  Ge- 

dankenmassen sachlich-systematisch  zu  ordnen.  Eine 
solche  Anordnung  ergab  sich  dem  Herausgeber  aus 
der  Natur  des  Materials;  sie  wurde  auf  Grund  des 
gesamten  Materials  gefunden,  aus  dem  dann  erst 

nach  ästhetischen  Gesichtspunkten  eine  Auswahl  ge- 
troffen v^urde.  Nach  den  gleichen  Grundsätzen  ließen 

sich  zwanglos  die  dichterischen  „Fragmente"  ordnen,  ein 
Beweis,  wie  iimig  bei  Anzengruber  Denken  und  Ge- 

stalten zusammenhängen.  Es  war  dem  Herausgeber  eine 
Genugtuung,  als  ihm  nach  Durchführung  der  Ordnung 
ein  beiseite  gelegter  und  in  Vergessenheit  geratener 
leerer  Papierumschlag  (aus  Karton  16551)  in  die  Hand 

kam,  auf  dem  Anzengruber  —  offenbar  für  eine  Samm- 
lung, vielleicht  auch  Herausgabe  seiner  Apho- 
rismen —  sich  eine  Anzahl  Rubriken  zurechtlegte,  die 

mit  denen  des  Herausgebers  vielfach  übereinstimmen. 

Diese  Rubriken  selbst  zu  einer  Grundlage  der  Anord- 
nung zu  machen,  erwies  sich  als  unmöglich,  da  für  die 

Datierung  dieser  Übersicht  nur  ein  Terminus  a  quo 

24* 
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(1880)  zu  gewinnen  war*  und  nicht  mehr  festgestellt 
v/erden  kann,  auf  welches  Material  sich  das  gegebene 
Schema  bezieht.  Anzengrubers  Übersicht  trägt  den 

Titel:  ,,Über  Welt  rät  sei  und  Verwandtest^  und  gibt 
folgende  Schlagwörter:  Natur,  Tugend,  Recht,  Phan- 

tastisches und  Zitate,  Sittliches,  Erziehung,  Beruf 

und  Pflicht,  Unsterblichkeit,  Welträtsel,  Ideen,  Athe- 
istisches, —  Qottesglaube,  Wissen  und  Philosophi- 

sches,  Lebensregeln,   Weisheit  und   Torheit. 
Ein  flüchtiger  Leser  der  zehnbändigen  „Sämtlichen 

Werke"  (Cotta)  kann  leicht  zu  der  Anschauung  kommen, 
es  bei  Anzengruber  mit  einer  sogenannten  Natur- 

begabung zu  tun  zu  haben,  die,  durch  Lebensstellung 
und  Bildungsstufe  auf  die  Darstellung  bäuerlichen  und 

wienerisch-kleinbürgerlichen  Lebens  eingeengt,  vor 
Problemen  höheren  Ranges  versagte.  Es  ist  seines 

ersten  Biographen  Verdienst,  aus  dem  Eindrucke  persön- 
lichen Umganges  heraus  gegen  diese  enge  Auffassung 

protestiert  zu  haben.  In  der  Tat  hat  jeder,  der  Anzen- 
grubers näheren  Umgang  genoß,  vor  seiner  Persön- 

lichkeit noch  mehr  Respekt  bekommen  als  vor  seinem 
Werke.  Die  Aphorismen  bestätigen  diesen  Eindruck. 
Sie  zeigen  Anzengruber  durchaus  auf  der  Höhe  der 
Zeitbildung.  Er  verfügt  über  ein  mannigfaltiges  Wissen 

und  zeigt,  was  noch  höher  einzuschätzen  ist,  eine  wahr- 
haft souveräne  Überlegenheit  gegenüber  den  Schlag- 

worten und  Lieblingsphrasen  seiner  Zeit.  Zw^eifellos 
besaß  er  eine  ausgesprochene  philosophische  Begabung, 
die  ihn  befähigte,  philosophische  Probleme  zu  erfassen 

und  trotz  des  Mangels  einer  durchgebildeten  Termino- 
logie auch  zu  formulieren. 

*  Die  Übersicht  ist  auf  die  Rückseite  eines  Blattes  aus  dem  Manu- 

skripte seiner  Dorfgeschichte  „Martingers  alteSixtin"  (entstanden 23.  Mai 
1880)  geschrieben,  also  im  oder  nach  dem  Jahre  1880  entstanden. 
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Die  biographische  Einleitung  versucht,  den  philo- 
sophischen Entwicklungsgang  Anzengrubers  zu  skiz- 

zieren, soweit  die  einzelnen  Entwicklungsphasen  noch 

erkennbar  sind.  An  dieser  Stelle  mag  es  genügen,  einen 
Wegweiser  durch  die  Aphorismen  zu  geben,  die  beim 
ersten  Lesen  auf  den  Tausenden  von  Zetteln  den  Ein- 

druck eines  unübersehbaren  Gedankenwirrwarrs  machen, 
in  dem  dieselben  quälenden  Qrundvorstellungen  mit 
eintöniger  Hartnäckigkeit  wiederkehren,  einer  wahren 

„QedankenhöUe",  wie  Bettelheim  sich  ausdrückte.  Das 
ausführliche  Inhaltsverzeichnis,  das  der  Sammlung  bei- 

gegeben wurde,  dürfte  aber  wohl  beweisen,  daß  wir 
es  hier  mit  einer  ganz  geschlossenen  und  einheitlichen 

Weltauffassung  zu  tun  haben,  die  durchaus  mit  der 
in  den  Werken  zum  Ausdruck  kommenden  überein- 

stimmt. Freilich,  die  Werke,  insbesondere  die  wunder- 

vollen Einleitungen  zu  den  „Dorfgängen"  und  „Kalender- 
geschichten", lassen  des  Dichters  Weltbild  klarer, 

geschlossener,  den  Bildner  selbst  beruhigter,  ent- 
schiedener erscheinen,  als  er  nach  Ausweis  der  Zeug- 

nisse seines  unbeobachteten  Denkens  war.  Man  vergleiche 

Nr.  143  mit  der  dort  zitierten  Skizze :  „Wie  der  Huberbauer 

ungläubig  ward^M  Er  mochte  es  für  Unrecht  halten, 
das  Volk,  das  zu  leiten  er  sich  berufen  fühlte,  durch 
all  die  Zweifel  und  Qualen  zu  beunruhigen,  mit  denen 
er  selbst  rang. 

Der  Herausgeber  hat  versucht,  die  Gedankensplitter 
dieser  Tausende  von  Zetteln  zu  natürlichen  Komplexen 
zu  ordnen. 

Eine  erste  Gruppe  (Nr.  1—127,  Das  Welträtsel)  zeigt, 
daß  sein  Denken  ganz  auf  die  metaphysischen  Probleme 

gerichtet  war,  die  er  nicht  immer  exakt  zu  formulieren 

verstand,  aber  mit  ganzer  Seele  erlebte  und  wohl 

vorwiegend  gefühlsmäßig,  aber  doch   in   ihrer  vollen 
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Tiefe  erfaßte.  Ein  zweiter  Abschnitt  (Nr.  128—224,  Die 
Offenbarung)  zeigt  ihn  mit  dem  ererbten  Offenbarungs- 

glauben und  den  neuen  metaphysischen  Jenseits- 
hoffnungen, welche  der  Spiritismus  seinen  Gläubigen 

eröffnet,  beschäftigt.  Die  Prüfung  ergibt  ein  negatives 
Resultat:  der  Mensch  muß  sich  ohne  Gott  und  Unsterb- 

lichkeit behelfen.  Der  dritte  Abschnitt  (Nr.  225—363) 
beweist,  daß  er  die  Weltanschauung  eines  „Lebens  ohne 

Gott"  bis  in  die  letzten  Konsequenzen  durchzudenken 
trachtete.  Diese  ersten  drei  Abschnitte  geben  also  Anzen- 
grubers  Erkenntnistheorie.  Es  ist  aber  charakteristisch, 
daß  ihn,  wie  Feuerbach,  die  Erkenntnisprobleme  nie 
rein  als  theoretische  Probleme  fesselten,  sondern  in 
erster  Linie  wegen  ihrer  praktischen  Konsequenzen. 
Wie  soll  der  Mensch  sein  Leben  gestalten,  wenn  ihm 
die  Hoffnung  auf  ein  Jenseits  benommen  ist?  Dieser 
Gedanke  bildet  bei  Anzengruber  den  Ausgangspunkt 

jeder  theoretischen  Erwägung.  Eine  reinUche  Schei- 
dung theoretischer  und  sittlicher  Probleme  ist  also  bei 

Anzengruber  nicht  möglich,  war  besonders  im  dritten 

Abschnitte  nicht  mögUch.  Daher  bestehen  mannig- 
faltige Berührungen  zwischen  dem  dritten  und  vierten 

Abschnitt.  Die  Abteilungen  IV— VII  geben  Anzen- 
grubers  praktische  Philosophie.  Mit  erstaunlicher  Un- 

befangenheit prüft  er  die  Grundlagen  einer  neuen  Sitt- 
lichkeit (IV),  deckt  die  Widersprüche  auf,  die  zwischen 

wahrer  Sittlichkeit  einerseits,  Konvention  und  Gesetz- 
gebung anderseits  klaffen.  Unbefangen  untersucht  er 

das  weite  Gebiet  des  Sexuallebens  und  die  Konflikte, 
die  aus  seiner  Bindung  durch  Konvention  und  Ehe 
entstehen  (V);  schließlich  prüft  er  das  öffentliche 
Leben:  Pohtik  (VI)  und  Literatur  (VII),  auf  seinen 
sittlichen  Gehalt. 
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Die  Grundverfassung  des  innersten  Wesens  Anzen- 
grubers  war  die  rationalistische,  das  heißt,  in  ihm  lebte 
das  nicht  zu  unterdrückende  Bedürfnis,  die  Welt  als  ein 
zusammenhängendes  Ganzes  verstehen  zu  v^oUen. 
„Nach  dem  Tode  noch  einmal  auflodern  und  die  ganze 

Wahrheit  wissen  wollen  !^^  (136)  vermochte  er  als  tiefstes 
Motiv  der  Sehnsucht  nach  Unsterblichkeit  zu  begreifen. 

Mit  tiefer  Wehmut  gedenken  die  biographischen  Frag- 
mente der  Kinderzeit,  in  der  ein  noch  ungebrochener 

Gottes-  und  Jenseitsglaube  sowohl  seinem  Erkenntnis- 
drange als  auch  seinem  Gerechtigkeitsgefühl  Genüge 

tat.  Hat  doch  auch  noch  der  reife  Mann  eine  lebhafte 

Vorstellung  von  der  Seligkeit  des  Glaubenkönnens. 

„Geschriebenen  Sonnenschein"  nennt  er  die  „Systeme 
gnostischer  und  sonstiger  transzendenten  Philosophie, 
die  über  den  Ursprung  alles  Seins,  ja  über  das  Sein 
und  Werden,  ja  selbst  über  das  Vergehen  beruhigen, 
die  uns  über  alle  Seinsbedingungen  und  alle  Kausalität 

hinaus  in  das  Gefühl  absoluten  Seins  entrücken^^  (132). 
„Ja,  freilich,  wenn  es  konstatiert  wäre,  und  das  will 
ja  der  Spiritist  Hellenbach,  daß  der  Tod  nicht  an  das 
Individuum  rührt,  dann  wäre  alles  Wirrsal  auf  das 
freundlichste  gelöst  ...  ein  heiterer  Himmel  blaute 
dann  über  der  lachenden  Erde  und  den  lachenden 

Menschen^^  (211).  Schon  früh  wurde  dieser  Glaube 
durch  die  Lektüre  rationalistisch  gestimmter  Schrift- 

steller (Lukian,  Barthelemy  u.  a.)  untergraben.  Ent- 
täuschungen, von  denen  die  Briefe  und  biographi- 

schen Fragmente  andeutungsweise  reden,  ließen  das 
Gebäude  seines  Eudaimonismus  zusammenbrechen.  Er 

stellt  Gott,  wie  die  biographischen  Fragmente  (Bd.  I) 
es  sdiildern,  das  Ultimatum.  „Hat  sich  Gott  je  meiner 

angenommen  ?^^  fragt  er  mit  prometheischem  Trotze. 
,,Das  ist  die  Probe  auf  seine  Existenz  !^^   (166.)  Nun 
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suchte  er  Trost  bei  dem  Arkanum  der  Zeit,  bei  den 
Naturwissenschaften.  Wir  finden  ihn  wohlbewandert 

in  den  Gedankengängen  Darwins,  Haeckels  und  der 
zeitgenössischen  Materialisten.  Sie  interessieren  ihn 
lebhaft  und  er  verschloß  sich  ihrer  Beweiskraft  im 

Negativen  nicht.  Er  sah  ein,  es  war  eine  kindliche 
Vorstellung,  anzunehmen,  daß  Gottes  Vorsehung  die 

Schicksale  der  Mensc'hen,  dieser  Würmer  auf  der 
Kruste  eines  der  kleinsten  Planeten,  zum  besonderen 
Gegenstande  seiner  Obhut  mache  und  blind  und  taub 

bleibe  für  das  Leid  aller  übrigen  Kreatur.  Er  ver- 
gegenwärtigt sich  die  unermeßlichen  kosmischen 

Dimensionen  des  Alls  und  ringt  mit  dem  Begriff  der 
endlosen  Zeit.  Er  leidet  unter  dem  Gefühle,  verloren 

zu  sein  in  Raum  und  Zeit.  „Raum  und  Zeit  —  ToU- 
häusler-Ideen!^^  —  „Was  hat  der  Mensch  vor  der 
Milbe,  der  FHege  voraus  als  die  unselige  Gabe,  sich 
seiner  Verlorenheit  in  Raum  und  Zeit  bewußt  werden 

zu  können ?^^  —  „Was  ist  der  Sinn  des  Lebens ?^^ 
Mit  dem  Materialismus  hat  sich  Anzengruber  wieder- 

holt auf  das  ernsthafteste  auseinandergesetzt  (Nr.  44, 

55—64  u.  a.  a.  O.),  ohne  darin  Genüge  zu  finden. 
Allzudeutlich  erkannte  er,  daß  der  Materialismus  an 
den  entscheidenden  Punkten  versage  (Nr.  40).  Wohl 
wird  Gott  durch  die  Entwicklungslehre  aus  der  Natur 
eliminiert  (Nr.  346),  aber  das  Problem  des  Lebens  bleibt 

ungelöst.  „Wer  erweckte  das  Bewußtsein?"  Neben 
nüchternster  Resignation  erhebt  sich  oft  überraschend, 
angeregt  durch  eine  reiche,  im  einzelnen  nicht  mehr 
kontrollierbare  Lektüre,  kühnste  Spekulation.  „Was  ist 
denn  das,  was  zu  meinen  Augen  heraus  betrachtend 

in  die  Welt  sieht?'^  (47)  „Nur  in  Raum  und  Zeit  liegt 
unsere  Beschränkung  und  unser  Weh^^  (19),  philo- 

sophiert   er  mit  Kant-Schopenhauer.    Es  erwacht  die 
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Sehnsucht  nach  Erhebung  des  Ichs  über  die  Be- 
schränktheit seiner  phänomenalen  Existenz,  eine  aus- 
gesprochen metaphysisch  orientierte  Sehnsucht,  die 

nur  erfüllbar  ist  vom  Standpunkte  einer  idealistischen 
Weltauffassung  (dazu  Nr.  132),  die  er  aber  — 
charakteristisch!  —  sich  doch  wieder  auf  gut 
Haeckelisch  als  Behaglichkeit  von  Zellenindividuen  im 
Gesamtzellenorganismus  vorzustellen  sucht.  Was  ist 

aber  der  Sinn  des  „Lebens"?  Will  das  All  die 
Materie  vergeistigen  oder  den  Geist  materiell  machen? 
(22.)  Sind  die  Phänomene,  also  auch  die  Menschen, 
nur  Objektivierungen  eines  transzendenten  Denkens? 

(23.)  „Mir  schaudert,  wie  wir  in  einem  Netze  sich  aus- 
wirkender Ideen  liegen  und  glauben,  es  sind  die  unseren, 

während  wir  ihnen  überliefert  sind"  (35).  „Es  ist,  als 
wäre  vor  uns  eine  Welt  des  Wahnsinns  in  Trümmer 

gegangen  —  und  wir  wären  der  Spuk  über  dem  Grabe 
derselben"  (80).  Er  verfällt  auf  den  Gedanken,  die  Welt 
könnte  die  Schöpfung  eines  unvollkommenen  oder  direkt 

bösen  Wesens  sein  (28—35).  Wie  Anzengruber  auf 
diese  Gedanken  kam,  die  an  manichäische  Lehren 
anklingen,  läßt  sich  nicht  mehr  feststellen.  Der  richtig 

angewandte  Ausdruck  „Demiurgos*^  beweist  jeden- 
falls, daß  er  planmäßig  Aufklärung  gesucht  hatte. 

Anzengruber  —  ein  Manichäer,  ein  Schauspiel  gleich 
verwunderlich,  wie  das,  Lichtenberg  und  John  Stuart 
Mill  auf  diesen  Bahnen  eines  wüsten  Mythologisierens 

—  verständlich  im  Denken  eines  Mystikers  v/ie 
Eckartshausens  (33)  —  zu  sehen,  und  doch  wieder  be- 

greiflich als  strenge  Konsequenz  eines  pessimistisch 
gerichteten  Rationalismus. 

Von  der  Spekulation  kehrt  sein  Denken  aber  immer 
wieder  unbefriedigt  zu  seinem  Grundproblem,  besser 

gesagt,  zu  seinem  Grunderlebnis  zurück:  der  Unbegreif- 
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lichkeit  des  Lebens.  Ist  das  Leben  aber  unbegreiflich, 
dann  ist  es  für  einen  rationalistischen  Geist  auch 

sinnlos.  Ist  das  Leben  überhaupt  noch  wert,  gelebt 
zu  werden?  Vergeblich  bemüht  er  sich,  einen  höheren 
Standpunkt  zu  gewinnen.  Vielleicht  ist  das  Leben  nur 
für  das  beschränkte  Blickfeld  des  Menschen  sinnlos? 

„Egal!  Der  Standpunkt  des  Menschen  ist  doch  der 

berechtigte,  das  Richtige!"  (Nr.  98.)  Übereinstimmend 
mit  E.  V.  Hartmanns  Desillusionstheorie  konstatiert  er, 

daß  die  Ideale  uns  mehr  und  mehr  vom  Leben  abge- 
tötet werden,  je  älter  wir  werden  und  je  mehr  wir 

erleben  (Nr.  102,  108,  118).  Die  Welt  erkältet  wohl  und 
erkaltet  (Nr.  108).  Was  bleibt  aber  dann?  Bloß  für 
das  physische  Behagen  leben?  Für  die  Stellung  in  der 
Herde,  auf  der  Weide,  im  Pferch?  „Das  ist  nicht  wert, 

gelebt,  geträumt  zu  werden!" 
Von  seiner  tiefen  Erfassung  des  Weltproblems  aus 

prüft  er  die  geoffenbarten  Religionen,  die  er,  ohne  auf 
das  Dogmatische  im  einzelnen  einzugehen,  philosophisch 
richtig  als  naiven  Theismus  auffaßt  (am  schärfsten 

Nr.  162)  und  als  des  philosophischen  Begriffes  „Gott" 
unwürdig  (165)  ablehnt.  Der  Ethiker  Anzengruber 

sieht  aber  die  schärfsten  Einwände  gegen  das  Christen- 
tum in  seinen  sittlichen  Konsequenzen.  Mit  Feuerbach, 

aber  auch  in  Übereinstimmung  mit  den  Rationalisten 

des  18.  Jahrhunderts  —  schon  der  weise  Nathan  formu- 
liert seine  Bedenken  gegen  den  Wunderglauben  genau 

so  —  befürchtet  er  vom  Christentum,  wie  vom  Jenseits- 
glauben überhaupt,  eine  Schwächung  des  Verant- 

wortungsgefühls (Nr.  152).  Aus  dem  Gedanken  der  Er- 
lösung des  Menschen  vom  Leide  leitet  er  —  sei  es  aus 

eigenem,  sei  es  in  Kenntnis  buddhistischer  Gedanken- 
gänge, die  ihm  Schopenhauer  vermittelt  haben  konnte  — 

die  Forderung  einer  Erlösung  der  Tiere  ab  (Nr.  145); 
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der  Auffassung,  daß  dieses  Leben  eine  Schule  sei,  setzt 
er  die  Tatsache  entgegen,  daß  Kinder  sterben,  bevor 
sie  diesen  miserablen  Kurs  durchgemacht  haben.  Der 
Gestalter  Anzengruber  vergnügt  sich  daran,  konkrete 
Fälle  zu  setzen,  an  denen  die  Unannehmbarkeit  des 
theistischen  Gedankens  (Nr.  154,  160)  so  recht  evident 
wird.  Auf  die  gleiche  Methode  wird  auch  der  Unsterb- 

lichkeitsglaube bekämpft.  Vielleicht  unter  dem  Einfluß 

seiner  frühen  Lukian-Lektüre,  theoretisch  in  voll- 
kommener Übereinstimmung  mit  Feuerbach,  demon- 

striert er  durch  „Totengespräche"  die  „Unvollziehbarkeit 
der  Vorstellung  Unsterblichkeit".  „Wer  wird  denn  mit 
verklärtem  Gesindel  weiterleben  wollen?"  (Nr.  183.) 
Mit  den  schärfsten  Waffen  der  Ironie  geht  Anzengruber 
dann  der  Verquickung  religiöser  Motive  mit  politischen, 

beziehungsweise  der  Verbrämung  von  Klasseninter- 
essen mit  religiösen  Motiven  (Nr.  190,  193,  201, 

204 — 7)  zu  Leibe.  Auch  darin  befindet  er  sich,  wie 
die  Anmerkungen  zeigen,  in  vollster  Überein- 

stimmung mit  L.  Feuerbach. 

Sehr  ernsthaft  hat  sich  Anzengruber  mit  dem  Spiri- 
tismus auseinandergesetzt  (Nr.  208—224),  genau  so, 

wie  er  die  „ganz  neuen  Unsterblichkeitsanklänge  des 

Materialismus"  (Nr.  142)  aufmerksam  zu  prüfen  sich 
vornahm.  Beide  Hoffnungen  hielten  der  Kritik  nicht 
stand,  nichts  verbürgte  die  ersehnte  Unsterblichkeit. 
Da  geht  er  entschlossen  daran,  sich  auf  der  neuen 
Grundlage  einzurichten.  Energisch  verbietet  er  sich  das 
Fabeln  (139)  und  macht  Ernst  damit,  alles  teleologische 
Denken  sich  abzugewöhnen.  „Du  bist  eine  resultierende 

Erscheinung,  die  ebensogut  sein  könnte  wie  nicht^* 
(232).  „Zuviel  hat  die  Welt  in  die  Bücher  hinein- 

gelesen . . .  man  muß  sich  wieder  heraus-  und  in  die 

wirkliche  hineinlesen^^  (233).  Weg  mit  aller  Meta- 
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physik!  (234  vgl.  276).  „Systeme?  Was  sind  sie  anders 

als  Notwendigkeiten  der  Ökonomie  des  Denkens?^*  (128), 
findet  er  in  Vorwegnahme  von  Lehren  des  relativistischen 
Positivismus  eines  Avenarius.  Sie  wirken  wie  Opiate, 
sollen  den  Wirklichkeitssinn  einschläfern  (129).  Auch 

die  „ganz  neuen  Unsterbiichkeitsanklänge"  des  Ma- 
terialismus verbürgen  kein  individuelles  Fortdauern. 

,.Die  Kraft  bleibt,  aber  das  Resultat  wechselt''  (236). 
jjWer  forscht,  ob  das,  was  ist,  etwas  anderes  ist,  als 

es  ist,  verliert  offenbar  seine  Zeit;  es  ist,  v/as  es  ist" 
(244).  Der  Phänomenalismus  ist  jetzt  für  ihn  abgetan. 
„Das  Leben  ein  Schatten  und  Traum?  Das  ist  poetische 

Verklärung:  Das  Leben  ist  eine  brutale  Tatsache!'*' 
(Nr.  247.)  Mit  erstaunlicher  Treffsicherheit  erfaßt  er, 
offenbar  ohne  Mach  zu  kennen,  den  Kern  des  Problems, 
den  Begriff  der  Substanz:  „Wenn  wir  tifteln,  hinter  den 

Erscheinungen  müsse  etwas  stecken  (außer  den  Erschei- 
nungen eine  Welt  sein,  ohne  solche)  und  in  jeder  Er- 

scheinung doch  etv^as  in  Erscheinung  treten,  so  ver- 
gessen wir,  daß  wir  da  ein  Wortspiel  treiben  und 

Erscheinung  nur  als  Wort  einen  Begriff,  den  wir  im 

Kopfe  haben,  deckt:  etwas  Un-,  Außer-Erscheinliches, 
der  Grund-der-Erscheinung-sein,  der  Anlaß  zu  allem 

etc.  etc.'' (Nr.  249).  „Der  Organismus",  heißt  esNr.239 
wundervoll  präzis  und  dichterisch  anschaulich  zugleich, 
„ist  gleichsam  nur  ein  sich  erbauendes  Gefäß,  das  den 
Inhalt  aufnimmt;  der  Töpfer  fertigt  gleichsam  im 
fließenden  Wasser  den  Krug,  der  sich  füllt  von  selbst, 

zerschlagen,  aber  nicht  leert".  Scharfsinnig  erkennt 
er  die  nie  versiegende  Quelle  alles  Mythologisierens 

in  der  Neigung  zur  Substantialisierung,  beziehungs- 
weise Personifizierung  von  Begriffen  (250 — 1).  „Wie 

Begriffe  in  den  Kopf  kommen,"  wird  ihm  jetzt  zu 
einem    rein    erkenntnistheoretischen    Probleme    (249). 
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Die  metaphysische  Beängstigung,  die  ihm  die  Welt 
und  das  eigene  Sein  als  Objektivierungen  eines  trans- 

zendenten Denkens  so  unheimlich-gespenstig  er- 

scheinen ließ,  weicht  jetzt.  „Sogenannte  Ideen'',  heißt 
es  nun  klipp  und  klar,  „wachsen,  variieren  und  ver- 

kümmern gerade  nac'h  denselben  Gesetzen  wie  der 

Organismus.''  Der  einsame  Grübler  Anzengruber 
steht  jetzt  unmittelbar  vor  den  Pforten  der  erkenntnis- 

kritischen  Untersuchungen  von  Mach  und  Avenarius. 
Es  wäre  schön,  sich  vorstellen  zu  können,  daß 

Anzengruber  sich  allmählich  aus  spekulativer  Be- 
fangenheit in  die  klare  Luft  des  relativistischen 

Positivismus  emporgearbeitet  habe.  Aber  die  Chrono- 
logie der  Notizen  gibt  dieser  Konstruktion  keine  Stütze, 

ja  in  seinem  letzten  Tagebuche  lesen  wir  die  alte 
quälende  Frage:  „Den  Gebilden  der  Natur  steht  man 
mit  der  Frage  gegenüber:  Was  stellt  das  vor?  Was 

verkörpert  sich  da?"  So  tief  saßen  die  metaphysischen 
Bedürfnisse  in  ihm.  In  den  praktischen  Konsequenzen 
war  er  freilich  zu  keinem  Zugeständnisse  bereit.  Gäbe 

es  auch  ein  Jenseits,  wir  müssen  so  handeln,  als  gäbe 
es  keins,  da  wir  nicht  mit  den  Organen  ausgestattet 
sind,  es  zu  erfassen.  Nur  den  theoretischen  Problemen 

gegenüber  erlag  er  stets  einer  tiefwurzelnden  Neigung 

zur  Spekulation,  die  ihn  „Welterschaffungsmärchen"  er- 
sinnen ließ,  jener  metaphysischen  Neigung,  die  ein 

Schüler  E.  Machs,  J.  Petzoldt,  geistreich  als  die 
Romantik  des   Rationalismus  bezeichnet  hat. 

Anzengruber  prüft  seinen  Standpunkt  der  praktischen 
Resignation  auf  die  Jenseitshoffnungen  an  der  vom 
praktischen  Standpunkte  aus  entscheidenden  Frage: 

Kann  man  dem  Tod  ins  Auge  sehen  bei  solcher  Hoff- 
nungslosigkeit? Er  verklärt  sich  den  „Tod  in  seinem 

Schweiß   und   Unflat"   nicht   zur   Majestät  (256),   sein 
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Herz  erbebt  unter  dem  Gefühl  der  Ohnmacht,  mit  der 
wir  herzbrechendem  Unsinn  dummer  Gewalten  wehrlos 

gegenüberstehen  (258)  —  „und  doch''  —  angesichts 
des  bittern  Sterbens  der  über  alles  geliebten  Mutter  — 

„ich  halte  fest!"  (258.) 
,,Was  ist  denn  Sterben?^'  Zurücksinken  ins  Urewige, 

Bewußtlose,  losgeschraubtsein  von  all  dem  Unsinn,  dem 
drückenden,  quälenden  Rätsel  des  Seins  entronnen.  Er- 

lösung! Woher  die  Angst  davor?  Doch  nur  aus  der 
Vorstellung,  die  Schrecken  des  Totseins  und  Verwesens 
noch  miterleben  zu  müssen  (265),  ein  Gedanke,  mit 
dem  er  ernsthaft  rang  (Anmerkung  zu  265),  bis  er  ihn 
überwand.  Wir  können  dem  Weh  des  Lebens  und  dem 

„Schweiß  und  Unflat''  des  Todes  nicht  entgehen.  Wir 
haben  keine  Hoffnung  auf  individuelle  Fortdauer  nach 
dem  Tode,  in  diesem  Gedanken  stimmt  Anzengruber 
mit  Hartmann  und  Schopenhauer,  den  er  vermutlich 
nur  durch  Hartmanns  Vermittlung  kannte,  überein,  von 
da  an  aber  gehen  die  Wege  auseinander.  Hartmann  sah 
Erlösung  nur  im  Erlöschen  des  Bewußtseins  der  Welt, 
womit  zugleich  die  phänomenale  Welt  samt  ihren  Leiden 
verschwindet.  Die  Hingabe  an  den  Weltprozeß  empfahl 
wohl  auch  er,  aber  nur  als  Mittel  zum  Zwecke  der 
Vernichtung.  Anzengruber  wendet  sich,  mit  Feuerbach 
und  Dühring  einig,  dem  Leben  zu.  Dem  Jenseits  hat  er 
endgültig  abgesagt:  ,,Nichtsist hienieden  als  hienieden, 

von  anderswo  greift  nichts  ein"  (290),  Nicht  weniger 
als  fünfmal  (268,  271,  272,  273,  274)  schreibt  er  sich 

auf:  „Es  ist  Religion,  an  keinen  Gott  zu  glauben!  — 
Ihn  glauben,  heißt  ihn  lästern."  Es  ist,  als  müßte  er 
sich  diese  Überzeugung  in  das,  adi,  so  glaubens- 

bedürftige Herz  einhämmern,  um  es  zur  Entsagung  zu 

zwingen.  Mit  religiösem  Pathos  lehrt  er  die  Hin- 

wendung  zum    Leben.     „Ein    groß    angelegtes    Werk" 
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schwebte  ihm  vor,  das  nie  geschrieben  wurde.  Es  hätte 
sich,  wenn  man  diesem  Plane  die  Fragmente  2ö7,  2ö8, 
269,  270,  271,  272,  273,  274,  294,  299,  301,  302,  303, 
305,  306,  319  zuweisen  darf,  von  dem  „Christlichen 

Eisgartl"  (Bd.  XV)  —  das  gleiche  Thema  in  Form  einer 
volkstümlichen  Kalenderbelehrung  —  durch  den  Ton 
eines  feierlichen  Pathos  unterschieden.  Sein  Herz  konnte 

nicht  ohne  Religion  sein.  Gott  hatte  er  verworfen  — 
vielleicht  kannte  auch  er  das  Gefühl  enttäuschter  Liebe, 
das  er  aus  den  Worten  der  modernen  Atheisten  heraus- 

fühlte (278—9)  — ,  auf  den  leeren  Altar  hob  er  als  neue 
Gottheit  die  Menschheit.  „Du  sollst  nicht  sagen,  daß 
du  dich  schlimmer  fühlst  wie  das  andere  Getier  . . . 

du  hast  einer  Konfession,  einem  Staate,  einer  Gemeinde 

anzugehören!"  (268).  „Dieweil  wir  leben,  haben  wir 
weiter  eben  nichts  zu  tun  und  keine  Rücksicht  als  die 

auf  die  große  menschliche  Gemeinschaft!"  (270).  „Aber 
eines  verbleibt,  die  Verpflichtung  menschlichen  Zu- 

sammenhaltes!" —  (280).  -,^Opfer  muß  der  Mensch  auch 
in  der  neuen  Religon  bringen,  aber  nicht  den  himmel- 

fernen Mächten,  sondern  der  Mensch  der  Menschheit, 

diese  dem  Menschen!"  (287).  Es  ist  ihm  eine  gewaltige 
Idee,  daß  es  nur  auf  den  Menschen  ankommen  soll,  aus 

der  Erde  zu  machen,  was  sie  sein  soll  (288).  „Mensch- 

gott muß  es  heißen,  nicht  Gottmensch!"  (291).  „Ent- 
göttern  und  vermenschlichen!  Das  sind  die  neuen 

Ziele!"  (300).  Diese  Ziele  hatte  Feuerbach  zuerst  im 
„Wesen  des  Christentums"  gepredigt:  „Homo  homini 
deus  —  das  ist  der  Wendepunkt  der  Weltgeschichte*!" 

Mit  frohem  Schwung,  mit  edlem  Pathos  verkündet 
er   die  neue   Lehre:   daß   aus   der   Beschränkung   des 

*  über  die  Beziehungen  Anzengrubers  zu  Feuerbach  vgl.  meine  Ab- 
handlung, »Die  Philosophie  des  Steinklopferhans"  (Zeitschrift  für  den 

deutschen  Unterricht  1919,  541  ff.). 
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Daseins  auf  das  Diesseits  ein  neues  Verantwortungs- 
gefühl erwachen,  eine  neue  autonome  Sittlichkeit  er- 
blühen müsse.  Er  hat  an  dieser  Überzeugung  Zeit  seines 

Lebens  festgehalten,  wenn  ihm  auch  die  hohe  Zuver- 
sicht manchmal  schwer  erschüttert  wurde.  „Mein  armes, 

großes,  verkanntes  Geschlecht  !^^  (301).  „Krieg  .  .  . 
Blut  .  .  .  und  Elend  und  Jammer!  Bestien,  lernt  euch 

vertragen!"  (310).  „O,  kommt  zu  uns!  Mit  weicher 
Mutterhand  führen  wir  euch  —  wenn  auch  durch 

glaubenslose  Wüsten  —  bis  ans  Ziel!"  (298).  —  „Gott 
beschütze  und  behüte  euch  —  die  Künftigen  —  vor 
unserer  Gemeinheit!"  Grell  klingen  die  Dissonanzen, 
denn  ,,den  Menschen  ist  die  Menschheit  noch  ein 

zu  weiter  Begriff"  (311). 
Ein  geschlossenes  ethisches  System  hat  Anzengruber 

nicht  entworfen.  Der  Gütige,  Barmherzige  folgerte  das 

Gebot  der  Güte  und  des  Verzeihens  mit  gleicher  Zuver- 
sicht aus  dem  Positivismus  wie  aus  dem  phan- 

tastischesten Idealismus  (312),  er  war  gleich  gütig 
dem  leidenden  Kinde  wie  dem  ,, weinenden  miß- 

handelten Besoffenen^^  Nach  dem  Werte  des  Lebens 
vom  Standpunkte  des  Atheismus  hat  er  ausdrücklich 
gefragt  (294).  Er  fand  ihn  in  der  Hingabe  an  die 
Menschheit,  in  dem  Gebote  des  Erbarmens  für  die 
Leidenden,  in  der  Fähigkeit  des  Menschen,  einer  Idee 

zu  leben  (320—29).  Freilich  fehlt  es  nicht  an  Stim- 
mungen der  Ermüdung,  in  denen  ihm  alle  Ideologie, 

auch  die  Lust  des  Schaffens,  nur  als  ein  Palliativmittel 
gegen  das  Elend  des  Lebens  erschien  und  er  sich  nach 

nichts  als  nach  dem  reinen,  von  jeder  Reflexion  ent- 
lasteten Dasein  sehnte  (330—40).  Aber  das  waren 

vorübergehende  Stimmungen.  Die  Frage  nach  dem 
Sinne  des  Lebens  war  für  ihn  beantwortet  durch  den 

Glauben   an   die   Entwicklungsfähigkeit   der   Menschen 
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(341—63).  Auch  hierin  wechselten  zuversichtliche  und 
pessimistische  Stimmungen,  wie  sie  sich  etwa  in  den 

philosophischen  Märchen  „Teufelsträume"  und  ,Jagger- 
naut^^  spiegeln,  im  ganzen  aber  überwog  der  Glaube. 
Eine  starke  Hoffnung  setzte  er,  wie  alle  Rationalisten, 
auf  die  menschenbeglückende  Wirkung  der  modernen 

Technik  und  prophezeite  ihr  gelegentlich  Entwicklungs- 
möglichkeiten mit  ausgesprochen  wissenschaftlicher 

Phantasie  (359ff.). 
Die  im  VI.  Abschnitte  vereinigten  Fragmente  geben 

eine  Art  Tugendlehre.  Er  ist  sich  der  Relativität  der 
Begriffe  Gut  und  Böse  klar  bewußt  (366),  definiert 
Gewissen  geistreich  als  den  Zwiespalt,  in  den  sich 
jemand  mit  dem  idealen  Bilde,  das  er  sich  von  seiner 
Lebensführung  macht,  durch  irgend  eine  Handlung 

versetzt  fühlt  (369),  und  spric'ht  im  Anklang  an  Volneys 
„Natürliches  Gesetz"  die  Überzeugung  aus,  daß  eine 
genaue  Betrachtung  der  physischen  Welt  auf  alle 

sitüichen  Wahrheiten  führen  müsse  (370).  Er  identi- 
fiziert daher  das  Sittliche  mit  dem  Vernünftigen  (371, 

386—9,  462),  leitet  die  Lebensverneinung  aus  Egois- 
mus ab  (377).  Ausdrücklich  verwahrt  er  sich  aber 

dagegen,  daß  Tugend  und  Unterdrückung  des  Trieb- 
lebens gleichgesetzt  werde  (393).  Einen  anderen  Ansporn 

zum  Guten  sieht  er  in  dem  rein  ästhetischen  Wohl- 
gefallen an  dem  Sittlichen  und  formuliert  die  schöne 

Antithese  von  den  graziösen  Fechtern  und  den  plumpen 

Dreinschlägern  im  Lebenskampf  (379).  Die  „Sünde"  ist 
ihm  daher  nicht  nur  das  Unvernünftige,  sondern  auch 

das  Häßliche  (384—5).  Er  zweifelt  nicht  an  der  Lehr- 
barkeit  der  Tugend  (390  ff.),  motiviert  sie  sogar 
materialistisch  aus  der  Widerstandsfähigkeit  der  Materie, 
die  uns  ermöglicht,  jede  Neigung  abzudämpfen  und  zu 
mildem   (394,  396,  419),  und  weist  bewundernd  auf 
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die  Weisheit  Asiens  hin,  wo  man  sich  buddhistisch 

begab,  über  anderes  als  über  das  Nützliche  nach- 
zudenken (396).  Mit  gewollter  Parodoxie  setzt  er  den 

transzendentalen  Gnadenmitteln  des  Christentums 

„Diät^^  als  Heilfaktor  bei  Bekämpfung  von  Sünden 
entgegen.  Die  Askese  verwirft  er  (393,  401—4),  doch 
ist  das  Kreuz  auch  ihm  ein  heilig  Zeichen  als  Symbol 
für  die  läuternde  Kraft  des  Leides  (409).  Gegenüber 
dem  negativen  Tugendideal  der  spiritualistischen 
Religionen  schwebt  ihm  ein  positives  vor,  für  welches 

er  immer  wieder  die  Bezeichnung  ,, Tüchtigkeit^^  ge- 
braucht (z.  B.  420). 

Diskussionen  des  Moralbegriffes  pflegen  ihre  Stärke 

im  Negativen  zu  haben.  Mit  tiefer  Verachtung  kon- 
trastiert er  das  Tugendideal  mit  der  herrschenden 

Moralheuchelei.  In  Sodom  ist  v/ohl  auch  bis  zur  letzten 

Stunde  recht  viel  von  Sittlichkeit  und  Moral  gesprochen 
v^orden  (426).  Er  erfindet  packende  Symbole  für  unsere 
Moralheuchelei  (Simsen  429,  Stroh  auf  den  Gassen,  430). 

Das  Gleichnis  vom  Vampyr  übertrifft  Ibsens  ,,Wieder- 
kömmlinge^^  an  Kraft  (435,  vgl.  433).  ..Neunzehntes 
Jahrhundert!  Klarer  Erkenntnis  entgegen  geduckt!  Die 
Götter  als  Götzen  erkannt  und  ihnen  weiter  Opfer 
gebracht  und  den  Sinn  der  Opfer  nicht  klug  gefunden! 

Was  kann  man  mehr  in  einem  Atem  leisten  !^^  (436). 
Er  geht  der  allgemeinen  sittlichen  Verlogenheit  bis  in 

ihre  letzten  Verästelungen  nach,  bis  in  die  heuchleri- 
schen Unterscheidungen  zwischen  Person  und  Sache 

(442,  445),  Überzeugung  und  „Pflicht'^  (448—9, 
451—3),  und  wie  die  Vorwände  heißen,  unter  denen 
man  sich  der  Konsequenz  seiner  Überzeugung  zu 
entziehen  sucht.  Kein  Wunder,  daß  Recht  und  Gesetz 
sich  nicht  mehr  decken  (454  ff ,)  und  die  Behebung  der 

Kriminalität   um   keinen   billigeren   Preis  als   die   voll- 
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konimene  „Umgestaltung  unserer  sozialen  Zustände'^  zu 
erhoffen  ist  (462). 

Einen  großen  Raum  in  Anzengrubers  Denken  nimmt 
das  Sexualproblem  ein.  Auch  hier  hat  er  alle  Fragen 
mit  seltener  Furchtlosigkeit  durchdacht.  Das  Weib  war 
ihm  vor  allem  Geschlechtswesen  im  edelsten  Sinne  des 

Wortes.  „Das  Weib  repräsentiert  uns  die  Schönheit, 

die  Anmut,  die  Lieblichkeit"  (561).  „Ein  heldischer 
Charakter?^^  fragt  er,  ,,Was  denn?  Was  soll  im  Leben 
des  Volkes  das  Weib  anders  als  Weib  sein?*^  (544). 
Barsch  weist  er  einmal  die  falsche  Frauenemanzipation 
zurück:  ,,Ihr  habt  lieb  zu  sein,  sonst  nichts!  Uns  zu 

Menschen  zu  machen!"  (545). 
Wer  mit  solchen  Idealen  das  Weib  suchte,  mußte  durch 

die  Erfahrungen  an  den  „Weibern"  auf  das  bitterste 
enttäuscht  werden. 

Sucht  man  nach  einer  zusammenfassenden  Formel  für 

seine  sittliche  Lebensauffassung,  so  wäre  es  die:  der 

Mensch  hat  die  Verpflichtung,  die  Entwicklung  zu  er- 
fassen und  nach  seiner  Kraft  zu  fördern  (302,  344). 

Die  Wirklichkeit  soll  er,  jede  Überschwenglichkeit  als 
schädlich  vermeidend,  ohne  Illusionen  zu  verstehen 

trachten,  damit  sein  Lebensmut  nicht  durch  Ent- 
täuschungen verbittert  werde  (635).  ,,Seid  vernünftig, 

liebe  Zeitgenossen!^'  mahnt  Dr.  Knorr  in  ,,Elfriede^^ 
Die  Lebensbejahung  hat  er  bis  zur  Konsequenz  des 
Grotesken  (281)  und  zur  Ausbildung  der  Lehre  von 
der  Wiederkunft  des  Gleichen  (282)  getrieben.  Trotz 

aller  pessimistischen  Anwandlungen  (Nr.  88—127) 
verbot  er  sich  immer  von  neuem  die  Enttäuschung: 

„Ich  habe  mir  vorgenommen,  die  Menschen  nicht  mehr 

ernst  zu  nehmen,^^  bekennt  er  1877,  „aber  ich  werde 
diesem  Vorsatze  stets  untreu,  wenn  ich  sie  leiden 

sehe'^(316).  Dabei  zwingt  ihn  sein  unerbittliches  Wahr- 
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heitsgefühl,  der  Sache  bis  auf  den  Grund  zu  sehen. 
Er  studierte  förmlich  Fälle  sexueller  Korruption 

(z.  S.  493).  Er  fand  „naive"  Korruption  in  den  unteren, 
raffinierte  in  den  oberen  Ständen,  und  sah  sich  bald 
außerstande,  die  sittliche  Bewertung  sexueller  Probleme 
aufrecht  zu  erhalten.  Sittlichkeit  und  Sexualität  müssen 

getrennt  werden.  Es  ergibt  sich  ihm  die  Wertlosigkeit 
des  Virginitätsideals  (393,  516,  517).  Er  scheut  keine 
Kühnheit  in  Reformvorschlägen  (517,  526,  527)  zur 
Behebung  des  vollkommen  klar  erkannten  sexuellen 
Notstandes  (524,  525,  610).  Scharf  schied  er  Liebe  und 
Sinnlichkeit:  Liebe  empfand  er  als  eine  beglückende, 

Sinnlichkeit  als  eine  tragische  Gewalt  (562—8).  „Der 
Kult  der  Astarte  war  kein  freudiger,  er  war  ein 

düsterer,  ein  peinlicher"  (528).  Aus  tiefster  seelischer 
Not  heraus  muß  das  Symbol  „Der  ethische  Mensch" 
(533)  erwachsen  sein,  das  Strindberg  erfunden  haben 
könnte.  Bestraft  werden  sollten  sexuelle  Handlungen  nur 
über  Wunsch  eines  der  Beteiligten,  und  auch  da  nur 

,,als  andere  Delikte^^  (523).  Der  ethische  Maßstab  kam 
für  Anzengruber  erst  in  Geltung,  wenn  es  sich  um  das 
freie  Verhältnis  von  Mensch  zu  Mensch  handelte.  Daher 

verwarf  er  den  Despotismus  in  der  Liebe  (534—7)  und 
die  ungleiche  Bemessung  der  sexuellen  Freiheit  für 

Mann  und  Frau  (538—43),  die  in  dem  mit  Interesse  ver- 
folgten französischen  Sittenstück  auffallen  mußte.  Am 

stärksten  setzte  das  Interesse  des  Ethikers  bei  der  Be- 
trachtung des  gebundenen  Sexuallebens  ein,  also  bei 

der  Untersuchung  des  reichen  Problemkomplexes  der 

Ehe,  einer  Aufgabe,  der  sich  besonder^  der  Dra- 
matiker nicht  entziehen  konnte. 

Von  der  Ehe  hat  Anzengruber  ein  hohes  Ideal  (569, 

574—7).  Daß  es  nur  selten  Verwirklichung  findet,  erklärt 
er   aus   unseren   sozialen  Verhältnissen,   kraft   welcher 
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die  Ehe  nicht  nur  diejenige  Einrichtung  ist,  welche  das 
Weib  der  natürlichen  Bestimmung  zuführen  soll,  sondern 
auch  „die  sozial  bestimmte  Zuweisung  von  Rang  und 
Unterhalt.  Da  kann  einer  recht  willkommen  als  Er- 

nährer, aber  doch  nicht  der  Natur  entsprechend  sein" 
(578).  Da  Ehe  und  Kapitalsbildung  so  eng  zusammen- 

hängen, so  findet  er  den  Kampf  des  Sozialismus 
(Anzengruber  versteht  unter  Sozialismus  eigentlich 
Kommunismus)  gegen  die  Ehe  sehr  begreiflich  (579), 
denn  unter  den  gegenwärtigen  Verhältnissen  macht 

die  Ehe  unfrei  —  „Elf  Kinder  ist  auch  ein  Pro- 
gramm^' (580)  —  und  das  Hagestolzentum,  meist 

mißbilligt  als  Egoismus,  kann  Aufopferung  in  An- 
sehung eines  höheren  Zweckes  sein,  für  den  der 

Ehelose  seine  ganze  Kraft  reserviert  (584).  Kühl  faßt 
er  zusammen:  „Die  Ehe  deckt  sich  nicht  mehr  mit 

unseren  Anschauungen  von  Liebe  und  Fortpflanzung^* 
(586).  Für  die  Hölle  der  mißratenen  Ehe  hat  er 
Worte  von  einem  Haß  und  einer  Bitterkeit  gefunden, 
wie  vor  Strindberg  kaum  ein  anderer  (585,  588,  590, 
591,  594,  595,  607).  Nur  durch  die  Rücksicht  auf  die 
Nachkommenschaft  kann  Ehe  und  Sexualleben  gehoben 
werden.  Auch  hier  prüft  der  Dichter  des  „Vierten 

Gebotes"  alle  Probleme  mit  tiefstem  Ernste,  scheut  sich 
zum  Beispiel  nicht,  dem  gefährlichen  Problem  der  Ver- 

hütung der  Zeugung  ganz  offen  ins  Auge  zu  sehen. 
Überall  fand  er  Heuchelei  am  Werke,  offene  Schäden 

zu  verkleistern.  „Gott,  Ehe,  Familie  —  alles  muß 

gespreizt  und  gepölzt  werden!"  (741,  744). 
Mit  gleicher  Unerschrockenheit  ging  Anzengruber 

dem  politischen  Leben  zu  Leibe. 
Aus  der  Geschichte  gewann  Anzengruber  den  Glauben 

an  die  Entwicklungsfähigkeit  und  Bildungsmöglichkeit 
der  Menschen.    Sein  rationalistischer  Reformeifer  ließ 
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ihn  noch  1889  das  Heil  von  einem  ,,Freiinaurerbunde 

vom  heiligen  Geiste^^  erwarten,  der  „von  langer  Hand 
stufenw^eise  alle  Änderungen  im  Staate  vorbereite,  die 

zum  Wohle  des  menschlichen  Geschlechtes  notwendig^^ 
seien  (637),  Die  Langsamkeit  und  das  zeitweise  Stocken 

des  Entwicklungsganges  bringt  ihn  aber  oft  zur  Ver- 
zweiflung (630,  631,  636,  663).  Seine  Ungeduld  läßt 

ihn  an  eine  politische  Kinderlehre  (634—5)  denken.  Mit 
Vehemenz  stürzt  er  sich  auf  die  Kritik  des  Bestehenden. 

Er  durchleuchtet  den  schon  recht  fadenscheinig  gewor- 

denen Purpur  des  Gottesgnadentums  (638—43).  aber 
der  Konstitutionalismus  in  Verbindung  mit  Beamten- 
bureaukratie  vermag  ihn  ebensowenig  zu  begeistern 

(644 — 58).  Zu  einer  Zeit,  da  sozialistische  Gedanken- 
gänge in  Österreich  nur  in  wenigen  Köpfen  lebendig 

waren,  erkennt  er  den  Staat  seiner  Zeit  klar  als  die 

Organisation  von  Klasseninteressen;  die  Augen  gehen 

ihm  auf  über  die  Durchsetzung  der  politischen  Pro- 
bleme mit  kapitalistischen  Interessen.  Diese  Erkenntnis 

erfüllt  ihn  mit  Entsetzen:  „Man  möchte  aufschreien: 

lieber  die  Anarchie  als  den  Geldsack  als  Herrscher!" 
(676). 

Daß  unter  solchen  Umständen  von  dem,  was  er  unter 
Politik  verstand:  nämlich  „ehrlichsten  Gewissens  die 
Massen  zur  Vernunft  allmählich  heranzuziehen,  die 

Halbtiere  durch  Entwicklung  zu  Menschen  zu  ver- 

edeln" (698),  nicht  die  Rede  sein  konnte,  sah  er  ein,  und 
eine  Perspektive  voll  Grauen  tat  sich  vor  ihm  auf: 
soziales  Elend,  alles  verschlingender  Militarismus,  von 
Profitchauvinisten  gefördert,  ein  bis  zur  Siedehitze 

getriebener  Haß  der  Nationen  gegeneinander  —  der 
Weltkrieg  das  Ende  (717,  719,  720,  721),  Ein  besonders 

trauriges  Kapitel  in  diesem  Wirrwarr  bildet  natürlich 
Österreich,   dessen    unvermeidliche    Auflösung   er   klar 
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voraussah  (726,  727).  Aber  als  das  bedenklichste 
Symptom  erschien  Anzengruber  mit  Recht  die  gerade 
bei  den  Besten  um  sich  greifende  Staatsmüdigkeit.  Der 
Staat  vernachlässigt  seine  elementarsten  sozialen 
Pflichten  (688),  maßt  sich  aber  beständig  die  störendsten 
Eingriffe  in  die  private  Sphäre  an;  in  Religion  und 
Literatur  etc.  (735  ff.).  „Der  Mensch  stolpert  in 

einemfort  über  Gesetze,  Erlässe,  Verordnungen^^ 
(742).  „Ihr  dürft  Soldaten  sein,  steuerzahlende 

Bürger,  Narren,  aber  Menschen  nicht  !^^  (738). 
„Achtet  das  Individuum,  die  menschliche  Freiheit  — 

und  die  Anarchisten  wären  eine  Unmöglichkeit!** 
(770).  Und  er  träumt  den  schönen  Traum  von  freien 
Gemeinden,  die  nach  freier  Ausv^ahl  sich  ihre  In- 

stitutionen bestimmen  und  unangefochten  neben  Ge- 
meinden anderer  Institutionen  den  Staat  bilden  (740). 

Doch  ist  wenig  Hoffnung  auf  Verwirklichung  dieses 
schönen  Traumes,  denn  alle  Verhältnisse  sind  so  ver- 

fahren, so  verfilzt,  die  angehäuften  Gegensätze  zur 

unerträglichen  Spannung  getrieben  und  müssen  end- 
lich zum  blutigen  Austrag  kommen.  „Der  Schweiß 

wird  verschmäht,   also  Blut!**  (774—5). 
Die  literarischen  Glossen  setzen  sich  vor  allem  mit 

dem  Naturalismus  auseinander,  der  Anzengruber  als 
einen  der  Seinen  in  Anspruch  nahm.  Die  Äußerungen 
klingen  im  ganzen  erstaunlich  ablehnend.  Er  wirft  der 

„jüngstdeutschen  Schule**  Kleinlichkeit  vor  (778—9). 
Das  Verfahren  der  Häufung  des  Häßlichen  wird  ganz 

ausgezeichnet  charakterisiert  (784).  Dagegen  im- 
ponierte ihm  Zola  sichtlich.  An  ihm  fand  er  jene 

Kraft  und  Größe,  die  er  bei  den  Jüngstdeutschen 
vermißte.  Zwar  seine  Lehre  vom  wissenschaftlichen 

Naturalismus  schob  er  ohne  viel  Aufhebens  beiseite, 
als  einer,  der  in  Sachen  der  Kunst  sein  eigenes  Urteil 
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hat  (791).  Aber  gegenüber  dem  konventionellen 
Pseudorealismus  der  Dumas,  Sardou,  Augier  etc.,  die 
ihn  aber  doch  auch  wegen  der  unleugbaren  Kühnheit 
interessierten,  mit  der  sie  Probleme  des  modernen 
Gesellschaftslebens  auf  die  Bühne  brachten,  wenn 
auch  nicht  ernsthaft  durchgestalteten  oder  gar  bis  in 
die  letzten  Konsequenzen  zu  Ende  dachten  (186), 
ragte  Zola  als  ein  Gestalter  des  Lebens  über  seine 
Zeitgenossen  titanisch  empor,  und  seine  Einseitigkeit 
erklärte  er  sich  vollständig  zutreffend  als  ,, Protest 
gegen  die  alle  Kreise  durchdringende  Sprache  der 

Heuchelei,  der  Lüge  im  Umgange^^  (730).  Sein  eigenes 
Programm  (792,  794,  795,  796,  808)  deckt  sich  etwa 

mit  dem  des  sogenannten  „poetischen  Realismus^^: 
Der  Künstler  darf  ,, entgegen  der  Schönfärberei  des 
Lebens  die  dunklen  Punkte,  wo  sie  ihm  aufstoßen, 

nicht  umgehen.**  Aber  nicht  das  Leben  in  seiner 
äußeren  Erscheinung  getreulich  abzuschildern  ist 
ihm  Aufgabe  der  Kunst.  Auf  die  innere  Wahrschein- 

lichkeit kommt  es  an,  die  Wiedergabe  der  äußeren 

Erscheinung  hat  keine  weitere  Bedeutung,  als  den  an- 
genehmen spielenden  Schein  des  Lebens  zu  erwecken. 

Er  gehörte  also  zu  den  Künstlern,  welche  das  Leben 
in  seinen  wesenhaften  Erscheinungen  zu  erfassen,  für 
die  Aufgabe  der  Kunst  hielten.  Hierin  aber  verlangte 
er  absolute  Ellbogenfreiheit  und  beneidete  die  Satiriker 
des  Altertums  und  der  Renaissance  um  ihre  Freiheit 

(801—2). 
Ein  bitteres  Kapitel  handelt  von  der  wirtschaftlichen 

Abhängigkeit  des  Künstlers  und  dem  daraus  resul- 
tierenden Einfluß  der  zahlungsfähigen  Mittelmäßigkeit 

auf  die  Kunst.  Anzengruber  ist  ohne  Illusionen.  ,,Sein 
Weib  hat  schon  mancher  darben  lassen,  seine  Maitresse 

nie"   (818).    „Es   gefallen    Stücke    mit   ganz    verfehlten 
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Prämissen  und  einer  Logik  der  handelnden  Personen, 
die,  nur  durch  die  ungeheuere  Lügenhaftigkeit  aller 
menschlichen  Zustände  erklärlich,  sohin  ein  treues 

Abbild  dieser  Zustände  geben  kann''  (825).  Er  erlebt 
den  Triumph  der  Operette  —  den  Sieg  „des  blöden 
Gelächters"  (826).  Mit  der  übergroßen  Gerechtigkeit 
des  gänzlich  Hoffnungslosen,  der  den  Kampf  aufgegeben 
hat,  stellt  er  die  Tatsachen  fest.  Gelähmt  der  heilige 
Eifer,  mit  dem  er  zu  Beginn  seiner  Laufbahn  die  Bühne 

und  von  ihr  aus  das  Leben  reformieren  wollte.  Ange- 
widert konstatiert  er  die  Herrschaft  gut  bezahlter  Un- 

kunst  auf  der  Bühne,  im  Buche  und  in  der  Zeitung, 

deren  allermodernste  Praktiken  des  anonymen  Pauschal- 
lobes und  -tadeis  oder  Todschweigens  ihm  alle  Hoff- 
nung auf  einen  günstigen  Einfluß  der  Kritik  benehmen. 

Abgeschlossen  zu  Ostern  1920 
Di\  Otto  Rowmel 
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